
mm
mmn.

C?a.??S.';C:

Wh

mmkM

S''Mm3'"
., 'A::f<R^^

'mr^m.m,



i\j ir-\ (

(r

t^i.r

fibarg ai llje Pwseura

OF

COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARVARD COLIEGE, CAMBRIDGE, MASS.

iFouutiETi 1)» prfbate suöscription, Ca 1861.

No.H-^l^







Jahresbericht

I

Naturforschenden (lesellscliaft

Grraubünden's.

txxt Jfölge«

XX. JAHRGANG.

Yereiii^alir im-li

(Nebst einer systematischen Uebersiclit der Jahrgänge XI.—XX.)

^?'?^^2J)^^^ '^2;

Svr\

Cliiir, tSVH.



Druck von Pebrüdep>^ Casanova.



Inhalt,

Seite.

I. Geschäftlicher Theil.

1. Mitglieder-Yerzeichniss V
2. Bericht über das Gesellscliaftsjahr 1874-75 . . . XIII

3. Eingegangene Bücher und Zeitschriften . . . XVI

II. Wissenschaftliche Mittheihngen.

I. Statistik des Irrenwesens im Kanton Granbünden von

Dr. Fr. Kaiser 1

II. Medizinisch-statistische Notizen aus Bündten mit beson-

derer Rücksicht auf Lungenschwindsucht von Dr.

P. Lorenz 25

III. Monatliche und Jahres-Resultate der Meteorolog. Be-

obachtungen in Graubünden 1874 zusammengestellt

von Dr. E. Killias .67
IV. Zur Kenntniss der Hymenopteren des Ober-Engadins

von Dr. L. von Heyden 99

V. Einige für das Ober-Engadin neue Käfer, von dem-

selben 103

VI. Chemische Untersuchung zweier Trinkwasserquellen

und des Caumasee-Wassers bei Flims von Prof. Dr.

A. Husemann 105

VII. Die Lepidopteren des Albula-Passes in Graubünden

von Prof. Dr. H. Fr ey 112

VIII. Literatur (Topographie, Bäder und Curorte, Mete-

orologie und Entomologie) von Dr. Ed. Killias . 151

Appellationsrichter J. Muret, Dr. jur., Nachruf von Pfarrer

J. An de er 161

Systematische Uebersicht des Inhaltes der Jahresberichte XI

bis XX, nebst demjenigen der 1874 publicirten Fest-

schrift 16q





I.

Geschäftlicher Theil.





1.

Mitglieder-Verzeichniss.

(Januar 1877.)

a) in Chur

Herr Aebli, Diet., Lehrer.

:: Albert, Goldarbeiter.

'. Albricci, Ingen.

? Anderegg, Prof.

s Bartsch, Christian.

? Balletta, A., Advocat.

:: Balzer, P., Hauptm.

:: Bauer, J., Kaufm.

' Bauer, P.^ Kathsherr.

^ Bavier, S., Nat.-Eath.

:: Bazzigher, L., Hauptm.

2 Beeli, P., Privatier.

c Bener, P., P^athsherr.

j Bener, Chr., Hauptm.

; Bener, Paul, Hauptm.

c Bernard, Chr., P\.athsh.

= Bianchi, Bildhauer,

j Bott, J., Rector.

Herr Branger, M., Privatier.

Bridler, Prof.

Brügger^ Chr., Dr. Prof.

Brügger, L., Dr.

Bühler, Cand. Med.

Biüsch, Stadtschr.

Caflisch, L., Staatsanw.

Casoletti, L., Kaufm.

Capeder, M., Verhörr.

Capeller, W., Bürgerm.

Casanova, Martin.

Caviezel, Hartm., Präs.

Caviezel, J. P., Hauptm.

Caviezel, C, Dr., Stabsm.

Christ, H., Actuar.

Darms, J., Priv.

Davatz, Lehrer.

Dedual, J. J., Ilalhsh.



VI

I-IeiT Eblin, B., Vermittler.

? Florin,A., Musterlehrer.

; Gamser, J., Stadtpräs.

c Geizer, J. C, Apoth.

? Gengel. FL, Ständerath.

' Gerber, K.-Thierarzt.

= Gsell, Fr., Buchhändl.

:; Hacker, Prof.

- Hau, G., Buchhändl.

:: Hauser, Alfons, Kaufm.

? Hemmi, J., Hauptm.

' Hemmi, J., Dr.

' Herold, L., Dekc.n.

= Heusö, E., Apotheker.

:: Hitz, L., Buchh.

- Hoffmann, Fabrikdirect.

? Hörrmann, Dr. Prof.

^ Hold, H., Oberst.

:; Honegger, H., Pathsh.

? Janett, P., Peg.-Rath.

:; Jenny, P. A., Privat.

? Jost, Buchhändler.

2 Kaiser, J., Dr.

:: Kellenberger, C, Dr.

= Kilhas, Ed., Dr.

' Kuoni, A., Baumeister.

:: La Nicca, E.., Oberst,

i Lanicca, Stadtförster.

? Latour de H., Major,

s Lehner, Ad., Prof.

Herr Lorenz, P., Dr.

:: Loretz, J. Stadtschreib.

:; Manni, Chr., Forstinsp.

= Marchion, G.,Kanzl.-Dir.

? Mathis, Eentier.

' Meisser, Hauptm.

:: Meyer, E., Dr. Prof.

= Montigl, Zahnarzt.

2 Münster, E., Ingen.

= Nett, B., Dr. Bürgerm.

? Pitschi, Chr., Kaufm.

= Planta-Eeichenau, Dr.

phil.

^ Planta, E. v., Oberstl.

:: Planta,A.E.v.Nat.-Rath.

:: Planta, Dr., P. C. v.,

Ständerath.

. Plattner, PL, Prof.

- Plattner, Sam., Eedact.

' Poult, C, Prof.

= Eisch, M., Oberstitnt.

:; Salis, J. V., Divisionär.

- Salis, H. V. , Kts.-Oberst.

:: Salis, Fr. v. , Ober-Ing^n.

:: Sahs, E. V., Privatier.

:: Salis, A. V., Bürgerm.

' Sahs, G. V., Nat.-Eath.

' Salis, P.V., Tel.-Inspect.

' Sandri, Kaufmann.

2 Schauenberg, Eudolf.

I



VII

Herr Schönecker, J., Apoth.

:: Scliucani, Ingön.

; Secchi, V. , Bahnhofinsp.

' Seeli, Forstadjunct.

' Sprecher, A. v. Bürgerin.

= Sprecher v., Theophil.

? Sprecher, P. v., Rathsh.

= Tischhauser, J., Kaufm.

c Traber, Flaschnermstr.

= Trinkkeller, H., Coiffeur.

? Tscharner,v.,KanzL-Dir.

' Verseil, M. , Mechaniker.

Herr Verseil, A., Aidemajor.

^ Walser, Ed., Reg.-Eath.

:: Wassah, R., Bürgerni.

. Wehrli, G., Prof.

:: Welker, C, Buchbinder.

:: Willi, P. Agent.

^ WunderH,J., Fabrikant.

:: Wiirth, C, Dr. jur.

:; Zuan, P., Hauptm.

' Zuan, P., Pentier.

(116.)

b) im Kanton und auswärts.

Herr Andeer, J. P., Pfarrer, Schieins.

s Am Stein, G., Dr., Bezirksarzt, Zizers.

? Bernhard, A., Dr., Scanfs.

s Bernhard, Sam., Apother, Samaden.

j Berry, P., Dr., St. Moritz.

^ Berta, B., Dr., Thayngen (Gant. Schaffhausen^

- Boner, H., Dr., Davos-Platz.

- Buol, P., Dr., Bezirksarzt, Thusis.

' Candrian, L., Pfarrer, Zillis.

^ Cloetta, P. de Thomas, Bergün.

:: Condrau, Dr., Peg.Rath, Disentis.

:; Conrad, Fr., Stabshptm., Sils-Domleschg.

^ Conradin, N., stud. ehem., Zürich.

^ Courtin, A., Dr., Sils-Engadin.

= Darms, J. M., Pfarrer, Flims.



VIII

Herr Denz, Baltli., Dr., Ohurwalden.

:: Depuoz, Jos., Ingenieur, Seth.

5 Dormann, Dr. med., Mayenfeld.

:: Fravi, Gailus, Präsident, Andeer.

-. Furger, P. A., Pfarrer, Trimmis.

s -Garbald, A., Zolleinnehmer, Castasegna.

- Gonzenbach, Titus v., Pagaz.

:: Henni, J. P., Kreispräsident, Obersaxen.

c Held, L., Geometer, Bern.

c Janka, A., Ober-Saxen.

c Lechuer, E., Dr., Pfarrer, Tliusis.

- Marcbioli, D., Dr., Bezirksarzt, Poschiavo.

:: Michel, J., Dr., Malans. -

^ Mohr, A., Pfarrer, Ardez.

:: Planta, Franz v., Kreispräsident, Fürstenau.

:: Rieder, J., Pfarrer, Klosters.

? Saraz, J., Präsident, Pontresina.

c: Spengler, AI., Dr., Davos-Platz.

-. Saluz, P., Ingenieur, Brugg.

:: Von Sax, Luc., Obersaxen.

? Simonett, Chr., Bahningenieur, Bellinzona.

:: Soldani, Peg.-Rath, Borgonovo.

c Stoffel, A., Privatier, Fürstenau.

:: Tramör, Ulr., Ingen., Eichterschwyl.

? ünger, Fr., Dr., Davos.

j Veraguth, Franz, Dr., Thusis.

= Veraguth, C, Med. Dr., Ourarzt, Fideris.

? Vital, Nie, Pfarrer, Vetan.

= Walther, Alfr., Stud. Med., Zürich.

? Wassalli, Fr., Reg.-Path, Russhof, Landquart.



IX

Herr Weber, Victor, Dr., Alveneu-Bad.

; Wirz, Lehrer der Naturgeschichte, Schiei's.

(46.)

Ehrenmitglieder.

Herr Ulysses v. Sahs, Schloss Marchhns.

- Th. Conrad-Baldenstein, Baldenstein.

? Dr. Arnold Cloetta, Prof., Zürich.

:: Dr. E. Desor, Prof., Neuchatel.

' Dr. M. Erlenmeyer, Bendorf bei Coblenz.

? Dr. Victor Fatio, Genf.

^ John Hitz, Schweiz. General-Consul, Washington.

:; Dr. Oswald Heer, Prof., Zürich.

:; Dr: A. Kerner, Prof., Innsbruck.

? Lancia, Friedrich, Herzog, von Castel Brolo, Palermo.

? Dr. Peter Merian, Prof., Basel.

^ Dr. Karl Müller, Naturforscher, Halle.

' Dr. A. Pichler, Prof., Innsbruck.

' Dr. Ludwig, Eütimeyer, Prof., Basel.

' Dr. Bernhard Studer, Prof., Bern.

' Dr. Gustav Stierlin, Schaffhausen.

^ Dr. Friedrich v. Tschudy, Px,egierungsrath, St. Gallen.

- Dr. John Tyndall, Prof., London.

:; Bernhard Wartmann, Dr., P^ector, St. Gallen.

' L. Torelli, Pitter, Gouverneur, Pv.om.

:: Professor Balsamo de Notaris, Rom.

' Abbate Anzi, Prof., Como.

:: Oberst Rieter, Winterthur. (23.)



X

Correspondirende Mitglieder.

Herr Emil Bavier, Ingönieur, Wien.

? Dr. Med. G. Bernouilli^ Guatemala.

= Dr. Jos. Bianconi, Professor, Bologna.

^ Dr. A. Bruckmann, Ingenieur-Geolog, München.

; P. Thomas A., Bruhin, Neu-Cöln, Milwaukee.

:; Dr. Giovanni Canestrini, Prof., Padua.

i Dr. Carl Gramer, Prof., Zürich.

^ W. Dammann_, Pfarrer, Dresden.

j E. Frey-Gessner, Conservator des Entomologischen

Museums. Genf.

: L. V. Heyden, Phil. Dr., Hauptmann z. D., Bocken-

heim bei Frankfurt a, M,

? Dr. Ferd. Hiher, Industrie-Commissär, Nürnberg.

^ Chr. Holst, Secretär der Universität, Christiania.

'^ Friedrich Jasche, Bergmeister, Wernigerode.

' Fr. Jaennike, Oberrevisor an der Ludwigsbahn in Mainz.

? Dr. A. le Jolis, Secretair der Academie, Cherbourg.

:: Prof. Dr. Kanitz, Botaniker, Klausenburg.

? WilhehnKilHas, Ober-Inspect. der Theissbahnen, Szolnok.

:: Dr. Kriechbaumer, Prof., München.

? Ph. A. Largiadör, Seminardirector, Pfalzburg.

c Dr. Gabriel de Mortillet, Geolog, Paris.

' Dr. Wilhelm Pfeffer, Docent, Marburg,

c Dr. Gerhard vom Rath, Professor, Bonn.

' Freiherr Fr. v. Schenk zu Schweinsberg, Staatsrainister

a. D., Darmstadt.

:: Adolf V. Salis, Eidg. Ober-Bauinspector, Bern.

:: Prof. Dr. Husemann, Meran.



XI

Herr v. Taur, Redact. der Schweiz. Plandelszeitung, Zürich.

c H. Szadrowsky, Musikdirector, Mariaberg-Rorschach.

' R. Schatzmann, Director, Lausanne.

:: Dr. Em. Schinz^ Professor, Zürich,

i Dr. A. Senoner, Bibhothekar, Wien.

? 0. W. Stein, Apotheker, St. Gallen.

c Med. Dr. E. Stitzenh erger, Konstanz.

? J. G. Stocker, Professor, Zürich.

- Dr. A. Schwaizkopf, Prof., Strassburg.

c Jwan V. Tschudy, St. Gallen.

:: Dr. Armand Thielens, Tirlemont (Belgien).

'. Dr. R. A. Wolff, Prof., Zürich.

? Arthur Brun, Oberstitnt., Bologna.

; G. Olgiati, Bundesrichter, Lausanne.

? Coaz, J., Eidg. Forstinspector, Bern.

c Bener, Gustav, Kaufmann, Genua.

= Caviezel, Rudolf, Schweiz. Consul, Riga.

:: E. Frey, Dr., Professor, Zürich.

? J. Wullschlegl, Rector, Lenzburg.

:; P. C. Zeller, Professor, Grünhof bei Stettin.

' Rolle, Dr., Professor, Homburg a. d. H.

(47.)

Mitgliederzahl.

Ordentliche Mitgheder (a und b) . . 162

Ehrenmitglieder 23

Correspondirende Mitgheder .... 47

Gesammtzahl 232 Mitglieder.



XII

Durch den Tod verloren wir die nachfolgenden Mit-

glieder unserer Gesellschaft

:

Herrn Oberstlt. Ludwig Christ in Chur, ord. Mit-

glied seit 1825.

^, Waldemar Fuchs, Entomolog, gestorben im

Januar 1876 zu Neapel, corr. Mitglied unserer

Gesellschaft seit 1856.



Bericht
über die Thätigkeit der latiirforsclieiideii Gesellscliaft

Graubündens im Gesellscliaftsjalir 1874—75.

(Protokollsauszug).

(559— 572. Sitzung.)

I. Sitzung. 11. Nov. 1874. Vorstandswahlen

:

Präsident: Herr Dr. Ed. Killias;

Vicepräsident : ? Prof. Dr. Brügger;

Actuar: :; Dr. Paul Lorenz;

Cassier: - Hauptm. Chr. Bener;

Bibliothekar: ^ Prof. H. Schällibaum;

(Suppleant des letztern : Herr Pt. Zuan-Sand.)

Assessoren : Herr Kantonsoberst H. v. Salis.

- Oberingenieur Fr. v. Salis.

Herr Dr. Lorenz berichtete sodann über den Ankauf
eines erratischen Blockes (Albulagranit) in der

Schlucht von Passug Seitens unserer Gesellschaft (von

der Gemeinde Mal ix), sowie über den finanziellen Abschluss

in Betreff des am 12.— 14. Sept. abgehaltenen Jahres^

festes der Schweizer. Naturf. Gesellschaft in Chur,



XIV

Sodann verlas er (s. Correspondenzblatt der Schweizer

Aerzte) ein Referat über die während des genannten Festes

über medicinische und physiologische Thematen

vorgekommenen Verhandlungen.

Dr. Killias berichtete über eine, trotz der vorgerückten

Jahreszeit auf vollkommen schneefreiem Boden am 8. Nov.

von einer Anzahl Clubisten ausgeführten Tour auf das

Stäzer Hörn. Noch auf der obersten Spitze (8587')

fanden sich blühende Pflanzen vor. (Vergl. ^, Fremdenblatt'''

1874. Nr. 26.)

IT. Sitzung. 3. Dec. Herr Dr. Killias sprach über Ozon

im Allgemeinen und legte die Eesultate über zunächst

in Davos und Engadin angestellte ozonometrische Be-

obachtungen vor.

III. Sitzung. 9. Dec. Herr Prof. Brügger hielt einen

Vortrag über Ergebnisse der neuesten Polar-

forschungen.

VI. Sitzung. 23. Dec. Vortrag von Herrn Prof. Brid-

ler: Ueber den Venusdurchgang am 8,9.

December 1874.

V. Sitzung. 6. Jan. 1875. Bericht von Herrn Dr.

P. Lorenz : Ueber eine Typhusepidemie in

Jenins, als Beitrag zur localen Entstehung

des Typhus.

VI. Sitzung. 20. Jan. Herr Prof, Brügger berichtete

einlässlich über die seit Jahresfrist erfolgten Erwer-

bungen und Geschenke für das Kantonale

n aturhis torische Museum, wobei wieder der

unleidhche Raummangel für die Kantonalen Samm-

lungen nothgedrungen zur Sprache kommen musste.



XV

Herr Dr. Killias demonstrirte einige Texanis che
Insecten, sprach über ein eigenthümliches An-
stehen von Steinsberger Kalk in einer scha-

ligen ümlagerung grünlicher Algäuschiefer bei Tarasp-

Fontana, und legte schliesslich die Abhandlung von

Dekan Steudel über die ehemalige Ausdehnung
des Bodensee 's (in den Schriften des Vereins für

Gesch. des Bodensee's V.) vor.

VII. Sitzung. 17. Februar. Vortrag von Herrn Prof.

Börrmann: üeber Aristoteles und speciell

von dessen Schriften über die Theile der
Thiere.

VIII. Sitzung. 9. März. Vortrag von Hrn. Prof. Änderegg:

Die Geschichte des Obstbau's. I. Theil. (Von

den ältesten Zeiten bis auf Karl den Grossen.)

IX. Sitzung. 17. März. Fortsetzung des vorigen

Thema 's. (Vom Mittelalter bis auf die Gegenwart.)

Zur Erläuterung über die Uranfänge des Obstbau's

demonstrirte Herr Prof. Brügger eine Früchtesamm-

lung aus den Pfahlbautenfunden bei Eobenhausen.

X. Sitzung, 31. März. Herr Dr. Killias referirte über

Bohrversuche nach Steinkohlen bei Rhein-

fei den.

Sodann entwickelte Prof. Dr. Brügger eine Sta-

tistik der Flora von Ghur, welche für ein

Gebiet von nur 7 Quadratmeilen einen bemerkens-

werthen Formenreichthum darbietet (629 Arten Flech-

ten, Leber und Laubmoose, 36 Gefäss-Kryptogamen,

1265 Phanerogamen, ausserdem noch 85 verwilderte

Arten.)



XVI

XL Sitzung. 14. April. Im Anschluss an die Verhand-

lungen der vorigen Sitzung brachte Herr Prof. Brügger

weitere Beiträge über das Vorkommen von

Steinkohlen und damit verbundene Ver-

suchsbauten in der Schweiz.

Dr. Killias demonstrirte den Coloradokäfer

(Doryphora decemlineata) den von Amerika her sig-

nalisirten Verheerer der Kartoffelfelder.

Sodann gab er eine Darstellung der iniermit=

tirenden Quelle von Val d'Assa nach älteren

Nachrichten und nach eigener Anschauung.

XII. Sitzung. 28. April. Herr Ständerath Hold las ein

einlässliches, kritisches Referat: Ueber den Ent-

wurf eines Eidgenössischen Jagd- und

Fischereigesetzes.

Herr Forstinspector Coaz, als Gast anwesend, gab

MittheUuugen über die Eiszeit und gleich-

zeitige pliocene Ablagerungen in der obe-

ren Lombardie, unter Demonstration von bezüg-

hchen Petrefacten. (Vergl. Desor in den Verh. der

Schweiz. Naturf. Gesellscb. in Chur, p, 105.)

XIII. Sitzung. 12. Mai. Der Präsident gibt der Gesell-

schaft Nachricht von einer höchst werthvollen Be-

reicherung des Museums, welche dasselbe der Mu-

nificenz ihres corresp. Mitgliedes, des Hrn. R. Caviezel,

Schweizerischem Consul in Riga, verdankt. Dasselbe

besteht in der Zusendung eines frisch ausgestopften

Elennbullen' s und eines Luchse s. Das lebhafte

Dankgefühl für die patriotische Gabe, führte leider

auch wieder zum Bewusstsein über die unzureichenden
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räumlichen Verhältnisse unseres Museums, und wurde

daher eine neue dringende VorstolUmg in Gemeinschaft

mit der Historisch-antiquar. Gesellschaft an den sich

demnächst versammelnden Grossen E,atli beschlossen.

XIV. Sitzung 2. Juni 1875. P^eferat von Herrn Stände-

rath Hold : Ueber den gegenwärtigen Stand

der Frage eines Eidgen. Fischereigesetzes.



Verzeichniss

der im abgelaufenen Vereinsjalire eingegangenen

Büclier und Zeitscliriften.

(Abgeschlossen im Januar 1877.)

Das nachfolgende Verzeichniss wolle zugleich als Empfangsbescheinigung

betpachtet werden.

Augsburg?. XXIII. Bericht des Naturhistorischen Vereins.

1875.

Autun* Le congres scientifique de France en 1876.

BaJMber^. Berichte II, III, IV und X des Naturf. Vereins.

BtlSßl. Beschreibung des ^,BemouUianum''' von Hagenbuch,

Fieeard und Stehlin. 1876.

III. Geschäftsbericht des Zoologischen Gartens. 1876.

Bern. E-apports trimestriels 11— 13 sur la hgne du

St-Gotthard. 1876.

IV. Bericht des Verwaltungsrathes pro 1875. (Zürich).

Geologische Tabellen und Durchschnitte über den Gott-

hardtunnel. 3. Lief. 1876.

Rapports mensuels sur la Hgne du St-Gotthard. 36— 46.



XIX

Bericlit an die Generalversammlung der Gotthard-

gesellschaft vom 17. Juni 1876. Zürich.

Geologische Karte der Schweiz. Blatt III. (Liestal-

Schaffhausen). —
Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft pro

1875. (Nr. Ö78--906.) 1876.

Berlin. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft.

XXVII. 3. 4. 1875. XVIII. 1. 2. 1876.

Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins von

Neu-Vorpommern und ßügen. VII. VIII. 1875..

1876.

Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften, red.

von Giebel. Neue Folge XII. XIII. 1875.

Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz

Brandenburg. XVII. 1875.

Bologna. Von Prof. Omhoni: Di due antichi ghiacciaj

nelle Sette communi.

Bonn. Von Herrn G. v. Rath als Gesch. des Verf. : Die

Zwillingsverwachsung der trichnen Feldspathe.

Verhandlung des naturhistorischen Vereines der Preus-

sischen Eheinlande. 31. u. 32. Jahrg. 1874. 1875.

Boston. Proceedings of the Society of Natural History.

XVI. 3. 4. XVII. 1. 2. 1874— 1875.

^,Memoirs'^ derselben:

Shaler: Eecent changes of level on the Coast of

Maine. 1874.

Osten-Sacken: Prodrom of a monograph of the Ta-

banidae of the ü. S. 1875.

Shaler: Antiquity of the caverns of the Ohio Valley.

1875.



XX

Schudder: The species of the genus Pamphüa. 1874.

^, Jeffries Wyman'*'. Memorial meeting. 1874.

iinnual Eeport of the Museum of comparative Zoo-

logy. 1875.

Bremen. Abhandlungen des NaturwissenschaftHchen Ver-

eines. IV. 4. 1875. V. I. 1876.

Beilage Nr. 5 zu denselben.

Breslau. 53. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft

für vaterländische Cultur. 1876.

Brflilll. Mittheilungen der k. k. Gesellschaft zur Beförde-

rung des Ackerbau's. 55. 1875.

Verhandlungen des Naturforschenden Vereins. XUI.

1875.

BrUXelleS. Bulletins de TAcadömie Eoyale 1874. 1875

Tomes 48—50.

Annuaires derselben 1875. 76.

Annales de la Societe malacologiq^ue de Belgique IX.

1874.

Procös-verbaux des seances de la Soc. malacolog. IV.

1875. V. 1876.

GheUlIlitZ. V. Bericht der NaturwissenschaftHchen Gesell-

schaft. 1875.

Fr. Kramer: Phanerogamenflora von Chemnitz und

Umgebung.

GhriStiailia. Von der Kngl Universität:

Schübler : Die Pflanzenwelt Norwegens. Specieller Theil.

1875.

Siebke: Enumeratio insectorum norvegicorum. I. II.

1875.

CoUett: Norges Fiske. 1875.



XXI

Sars: On the practical application of autography in

Zoology etc.

Müller: Transfusion mid Plethora. 1875.

Sars : On some remar-kable forms of Animal life. IL

1875.

Sexe: Jaettegryder og gamle strandlinier i fast Klippe.

1874.

DRnzi^. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft. Neue

Folge. III. 4. 1875.

DarOlStadt. Notizblatt des Vereins für Erdkunde. III. 14.

(Nr. 157— 168.)

Dorpat. x^rchiv für die Naturkunde von Liv-, Ehst- und

Kurland. V. 1875.

Sitzungsberichte der Naturf. Gesellschaft. IV. I. 1876.

Dresden* Sitzungsberichte der naturwissenschaftlichen Ge-

sellschaft ,,Isis^ 1875. 1. 2. 1876. I.

Jahresbericht der Gesellschaft für Natur und Heilkunde.

1875/76.

Emden. 61. Jahresbericht der Natui'forschenden Gesell-

schaft. 1876.

Erlangen. Sitzungsberichte der Physikal. medicin. Societät.

8. 1876.

Frankfurt a/M. Bericht über die Senkenbergische Naturf.

GeseUschaft. 1874/75.

Freiburg i. B. Verhandlungen der Naturforschenden Ge-

seUschaft. VI. 4. 1876.

Fulda. IV. Bericht des Vereins für Naturkunde. 1876.

Genf. Von Herrn F. Fatio, Gesch. des Verf.:

Le phylloxera dans le Canton de Geneve en 1875.

Le phylloxera etc. en 1876.
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Sur trois especes de grenouüles rousses.

Communication sur les Cyprinides.

Sur le döveloppement des nageoires pectorales.

Lichtenstein: Beobachtungen über die Phylloxera.
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Bulletin de l'Institut national genevois. XXL 1876.

St. Gell Ich. Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft

pro 1874/75.

Gr^tZ« Jahresbericht des Naturwissenschaftlichen Vereins.

IL 1876.

Mittheilungen desselben. 1875.

HRDlbUr^. Verhandlungen des Vereins für Naturwissen-

schaftliche Unterhaltung. 1875. II. Band.

Heidelberg. Verhandlungen des Naturhistorisch-Medicini-

schen Vereins. Neue Folge. I. 4. 1876.

Von Herrn Hauptm. Bühler als Gesch. des Verf. :

Davos in seinem Walserdialect. II. 2. 1875.

Hermaiinstadt. Verhandlungen und Mittheilungen des Sieben-

bürgischen Vereins für Naturkunde XXVI. 1878.

Homburg v. d. Höhe. Von Herrn Prof. Dr. F. Bolle

als Geschenke an die Bibliothek

:

/. Hoffmann'. Die Homburger Heilquellen. 1856.

Bad Homburg.

Der Homburger Luisenbrunnen. 1859.

Fresenius: Analyse der Elisabethen-QueUe. 1864.

Ferner folgende Separatabdrücke des Verf. :

Ueber Versteinerungen an der Grenze von Keuper und

Lias. 1858.

Ueber einige neue Molluskenarten etc. 1861.

Ueber neue Acephalen-Arten etc. 1859.
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Die Echinoiden von Nikolsburg. 1855.

Die Cephalopoden-Gattung Cyclidia 1862.

Ueber die Stellung der Sotzka-Schichten in Steiermark.

1858.

üeber die Stellung der Horner-Schichten in Nieder-
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Greognostiscbe Untersuchungen in Steyermark. 1854
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HrIIc. Bericht über die Sitzungen der Naturf. Gesellschaft
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lUUSbrUCk. Zeitschrift des Ferdinandeum's. III. 20. 1876.

Berichte des naturwissenschafthch-medicinischen Ver-

eins. VI. 1. 1875.

HcirlsruIlC. Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Ver-

eins. VII. 1856.

RÖlligSberg. Schriften der Physikal.-Oekonom. Gesellschaft.

XIV—XVI. 1. 2. 1873— 1876.

LäDSRlIIie. Bulletins de la Sociöt^ Vaudoise des Sciences

naturelles. Nr. 75. 76. 1876.

Leipzig. Ä. Wangerin : Eeduction der Potentialgleichung

für gewisse Rotationskörper. (Preisschrift XVIII der

Jablonowskischen Gesellschaft.) 1875.

Berichte über die Verhandlungen der k. Gesellschaft

der Wissenschaften (Mathematisch-Physische Klasse)»

1873: III— VII, 1874: I— V, 1875: I.

LaudsIlUt. V. Bericht des Botanischen Vereins. 1876.

St-LOUiS. Transactions of the Academy of Science. III. 2.

Lüneburg. Jahreshefte des naturwissenschaftlichen Vereins.

VI. 1876.

Lyon. Annales de la Soci6t6 d'Agriculture. VI S6rie. 7.

1874.
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Ml^diSOIl. Transactions of the Wisconsin-Academy. IL 1874.

Nfl^dcbur^. Abhandlungen des Naturwissenschaftliclien Ver-

eins. 7. 1876.

JHclilcind. Atti della Societä Italiana di scienze naturali.
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MOSCRU. Bulletin de la Soci6t6 Imperiale des Naturahstes.
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IHiiblhRUSeil i. E. Göppelsröden Etudes sur les döriv^s

du Benzol.

Notices sur Gh. E. Kopp. 1876. Gesch. des Verf.

JUttllClieil. Sitzungsberichte der k. b. Academie. 1876.

3. 4. 1876. 1. 2.

Nancy. Bulletin de la Soci6t6 des sciences. Sörie sec.

II. 1874— 76.

NeUbraildeilburj. Archiv des Vereins der Freunde der

Naturgeschichte. 29. 1875.

NeUCbätel. Bulletin de la Soci6t6 d'histoire naturelle. X.

3. 1876.

NeW-HaVCn. Transactions of the Connecticut Academy.

III. 1. 1876.

Odessa. Berichte der Neu-Russischen Naturforscher-Gesell-

schaft. III. 2. 3. 1875. IV. 1. 1876,
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PadUa. Atti della Societä Veneto-Tiientina. III. 2. 1876.

F. Fanzago: Sui Chilognati italiani. 1876. Gesch. d. Verf.

Passau. X. Bericht des Naturhistorischen Vereins. 1875.

St. Petersburg. Tableau general des publications de l'Aca-
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Bulletins de l'Academie XX. 3. 4. XXI. 1. 5. XXII.
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Pisa. Atti della Societä Toscana di Scienze naturali. I.

1. 2. 3. 11. 1. 1875.

Regens!)Urg. Correspondenzblatt des Zool.-mineralog. Ver-

eins. XXIX. 1875.

Rom. Bollettino del R. Comitato Geologico d'ItaUa. 11.

12. 1875.

RorSCliacl). Vadians Beschreibung des Oberen Boden-

see's, nebst Plan von Pvorschach (1794). Gesch.

von Herrn Szadrowsky.

Salzburg. Mittheilungen der Gesellschaft für Landeskunde.

XVI. 1. 1876.

Stuttgart. Württembergische naturwissenschaftliche Jahres-

hefte. XXXII. 1. 2. 3. 1876.

Schaffhausen. Von Dr. SUerlin: Mittheilungen der Schweiz.

Entomolog. Gesellschaft. IV. 8.

TirleniOnt. Sur les mollusques de la formation post-pHo-

cöne par Mattew, traduit par A, Thielens. Bruxelles.

Gesch. des Uebers.

TrIeSte. Bollettlno" della Societä Adriatica di Scienze na-

turali. I. II. 1. 2. 1875.

Turin. ^,Cosmos" (Geographische Zeitschrift). Red. v.
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Ulrn. Verhandlungen des Vereins für Kunst und Alter-

tlium. Neue Eeihe. 7. 1875.

Correspondenzblatt desselben. IP. 1—12. 1876.
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Venedig. Omhoni : Le antiche morene nel Trentino. Sep.-
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Report of Explorations in 1873 of the Colorado etc.

by /. W. Fowell. 1874.

Ge:>graphical und geological surweys west of the

Mississippi. 1875.

Catalogue of the publications of the U. S. geological
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Annual report of the board of regents of the S. I.
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Monthly reports of the Department of Agriculture for
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Peahody : The scientific education of Mechanics and

artizans. 1873.
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Statistik fles Irrenweseiis im Kaitoii Graiiliiiiijeii.

Von Dr. J. Fr. Kaiser.

(Bericht des Sanitätsrathes au die Regierung-. Vorgelesen in der

mediciuischen Section der allgemeinen Schweizerischen naturforschen-

den Gesellschaft in Chur am 12. September 1874.)

Vom Tit. Kleinen Rath beauftragt, zu Händen des

Grossen Eathes eine Statistik der Geisteskranken des Kan-

tons Graubünden aufzunehmen, erliess der Sanitätsrath unter

dem 15. Januar 1874 im Amtsblatt an sämmtliche Ge-

meindevorstände und Pfarrämter die Einladung, den Bezirks-

ärzten bis Ende desselben Monats ein Verzeichniss der in

den betreffenden Gemeinden befindlichen oder von dort aus

in Irrenanstalten untergebrachten Geisteskranken einzusenden

nach Namen, Alter, Confession, Stand, Beruf und Vermö-

gensverhältnissen ; zugleich erhielten die HH. Bezirksärzte

Formulare, worin für jede Gemeinde die Irren einzutragen

waren nach den Rubriken: Name, Alter, Confession, Stand,

Beruf, Vermögen, Art des Irreseins, Ursache, Dauer, Cha-

rakter (ob gefährlich oder nicht), Aussicht auf Genesung,

Aufbewahrung. Bei der Art des Irreseins legten wir die

in den Krankheitsformularen der St. Gallischen Kantonalanstalt



von St. Pirininsberg angenommene Eintheilmig nach Melan-

cholia (Scliwermuth), Mania (Tobsucht), Paranoia (Verrükt-

heit), Anoia (Blödsinn) zu Grunde; dieselbe dürfte der in

den Schweizerischen Irrenanstalten gebräuchlichen im Allge-

meinen entsprechen. Für Fälle, in denen die Anzeigen

seitens der Gemeinden oder sonstige Personalkenntniss des

Bezirksarztes nicht ausreichten, war derselbe beauftragt,

durch besondern Besuch die erforderliche Erhebung vorzu-

nehmen. Dass bei all diesen Aufnahmen der persönliche

Standpunct der einzelnen Beobachter ein nicht durchaus

gleicher war, liegt in der Natur der Sache, es können daher

die betreffenden Angaben in mehrfacher Hinsicht nicht auf

absolute Gewissheit Anspruch machen ; im Allgemeinen aber

glauben wir, den vorhandenen Berichten einen hohen Grad

der Richtigkeit zuschreiben zu dürfen und möchte ein Be-

weis hievon schon in der Thatsache liegen, dass die diess-

jährige bezirksärztliche Aufnahme mit den — von ganz an-

dern! Standpuncte aus erzielten — Ergebnissen der eidge-

genössischen Volkszählung vom 1. December 1870 genau

zusammentrifft: in der That weist leztere für Graubünden

eine Gesammtzahl von 199, erstere eine solche von 200

Geisteskranken auf. Idioten und Cretinen sind hiebei

nicht eingerechnet, theils weil sie nicht in der zunächst

liegenden Aufgabe inbegriffen sind, theils auch, weil ihre

Aufnahme erst nachträglich noch in den Eahmen des Schema's

geschah und eine offenbar weniger zuverlässige ist. Wir

schliessen diese ünglüklichen von der folgenden Betrach-

tung ganz aus.

Aus den allmälig einlaufenden Berichten der Bezirks-

ärzte stellte nun Referent zunächst üebei Sichtstabellen für die



einzelnen Bezirke und für den ganzen Kanton zusammen*,

fasste dieselben in einer Generaltabelle (I) zusammen

un<l fertigte nachher noch eine Eeihe von Specialiiber-

sichten nach einzelnen Gesichtspuncten aus, die wir nun

der Reihe nach vorzuführen uns erlauben. Wir schiken

hier eni- für allemal die Bemerkung voraus, dass für die

einzelnen Bezirke die Procentberechnungen, weil auf zu kleinen

Zahlen beruhend, von nur sehr bedingtem Werthe sind, wo-

gegen die den ganzen Kanton betreffenden Ergebnisse, be-

gründet auf die Gesammtzahl von 200, schon grösseres Ge-

wicht beanspruchen dürfen und daher auch im Folgenden

vorzugsweise berüksichtiget werden sollen.

Fassen wir zunächst die Gesammtzahl unserer Irren in's

Auge, so haben wir in Tab. II a. 200 Geisteskranke, oder

1 Geisteskranken auf 458 Seelen = 2,l787oo der Be-

völkerung — ein im Ganzen nicht ungünstiges Verhältniss.

Oesterlen (Handbuch der medicinischen Statistik, p. 517)

führt an, dass im Allgemeinen auf je 350—400 Einwohner

1 Geisteskranker komme ; in Preussen berechnet man je

i auf 468, hl England je 1 auf 387, in der ganzen

Schweiz je 1 auf 344; von diesen Staaten wäre also nur

Preussen günstiger gestellt, wobei indess zu bemerken, dass

gegen die Genauigkeit der Zählung Bedenken erhoben werden

(Mendel in Archiv f. Psychiatrie, Bd. IV. Hft. 3. 1874).

Höchst auffallend ist der Unterschied zwischen unserer

diesjährigen Aufnahme und derjenigen des Jahres 1851,

die ebenfalls im Auftrage des Sanitätsrathes von den Bezirks-

ärzten gemacht wurde: auf eine Bevölkerung von 89,914

* Uie Einzeltabellen der Gemeinden und Bezirke werden hier
nicht abgedrukt.



Seelen (Zählung vom März 1850) kamen 88 Irre, d. li.

1: 1021 oder 0,9787oo; es ergibt sich somit ein Zu-

wachs von 88 auf 200 (s. bündnerisches Monalsblatt 1852,

Nro. 5). Wenn wir auch ruhig annehmen können, dass die

diessjcähiige Zählung grössere Ansprüche auf Zuverlässigkeit

erheben darf, so erklärt sich doch daraus allein der ungeheure

Unterschied in keiner Weise, und wir können uns der Ueber-

zeugung nicht länger verschliessen, dass in der That die

Zahl der Geisteskranken im lezten Vierteljahrhundert bei

uns in betrübendem Masse zugenommen hat, wobei es em

geringer Trost ist, dass es vielerorts noch schlimmer steht.

In der Vertheilung der Geisteskrankheiten nach dem

Geschlechte weicht unsere Zählung von der gewöhnlichen

Annahme ab (Tab. II. b) ; während nämlich nach Oesterlen

(a. a. 0.) im Allgemeinen, wenn gleich nicht ausnahmslos,

das weibliche Geschlecht als mehr zu Geisteskrankheiten dis-

ponirt gilt denn das männhche, so findet bei uns das Um-

gekehrte statt, obschon die Differenz nicht gerade sehr er-

heblich ist. Die weibliche Totalbevölkerung übertrifft die

männliche um 4706; von den 200 Irren sind aber nur 92

weibhchen, dagegen 108 männhchen Geschlechts, d. h. auf

1000 Einwohner im Ganzen trifft es 1,002 weibliche, 1,17 6

männliche Irren ; auch wenn wir das Verhältniss der Geistes-

kranken zur Bevölkerung nach den Geschlechtern berechnen,

wie es in der Tabelle geschehen ist, stellt sich das weib-

liche Geschlecht günstiger, indem sich auf je 1000 Männer

2,481, auf je 1000 Weiber nur 1,904 Irre ergeben, oder

je 1 geisteskranker Mann auf 403 Männer, je 1 geistes-

krankes Weib auf 525 Weiber. — Die Reihenfolge der

einzelnen Bezirke je nach der Häufigkeit des Irreseins bei



beiden Gesclilcchtern zeigt wesentliclie Abweichungen, am

auffallendsten im Bezirk Beniini ; beim männlichen Geschlechte

steht derselbe mit 5,8807oü (i : 170) in lezter, beim weib-

lichen Geschlechte mit 0,46 l7«o (1 : 2168) in erster Keihe.

Nachdem wir im Bisherigen die numerischen Verhält-

nisse der Geisteskranken im Allgemeinen zur Zahl der Be-

völkerung und nach dem Geschlechte erörtert, werden wir

im Folgenden mehr nur die Zahlen und Procente der Geistes-

kranken unter sich nach den einzelnen Rubriken zu behan-

deln haben.

Tabelle III gibt als allgemeine Uebersicht das procen-

tische Verhältniss der 4 von uns zu Grunde gelegten Formen

der Geistesstörunü:, wornach auf

Melancholie
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Auf Tabelle IV a und b finden sich die Procentberech-

nungen nach Alter, Geschlecht, Profession, Stand, Beruf,

(a), ferner nach Ursachen, Dauer, Charakter, Aussicht auf

Genesung, Aufbewahrung (b). In derselben Weise und nach

den nämlichen Kubriken sind in den folgenden Tabellen

V. a. b., VI. a. b., VII. a. b., VIII. a. b. die vier ein-

zelnen Formen des Irreseins bearbeitet. * Wir erlauben

uns, die Hauptresultate in Kürze hervorzuheben.

Was zunächst das Alter betrifft, so bestätigt auch

unsere Aufnahme die gewöhnliche Ansicht, dass das jugend-

liche Alter am wenigsten den Geisteskrankheiten ausgesezt

ist, dass dagegen das mittlere Alter die meisten derselben

liefert; in der That ergibt unsere Tabelle für je 100 Irre

im Alter von — 29 Jahren 127o

„ ,, „ 30-59 „ 647o

,, ,, ,, öOundmehr,, 24^0

~1007o

Es treffen daher auf die Jahre von 30 bis 60 zwei

Drittel, auf die Jahre bis 30 und über 60 zusammen ein

Drittel der Gesammtfälle ; berechnen wir das Verhältniss für

die Jahre von 20 bis 60, so erhalten wir:

im



Küksichtlicli der einzelnen Formen der Erkrankung

finden sich unter 20 Jahren nur Tobsüchtige und Blöd-

sinnige^; im Ganzen vertheilen sich die besondern Formen

so, dass sich ergeben:

Im. Alter
von
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schlechts, während bei der Bevölkerung im Ganzen sich

auf je 100 Einwohner 47,43 Männer, 52,56 Weiberfinden.

Die einzelnen Formen des Irreseins vertheilen sich auf

die beiden Geschlechter also

:

Von je 100 Schwermüthigen sind männl. 50,00 weibl. 50,00

,, ,, ,, Tobsüchtigen ,, ,, 55,17 „ 44,82

,, ,, „ Verrükten ,, ,, 51,68 ,, 48,31

,, ,, ,, Blödsinnigen ,, ,, 68,18 „ 31,81.

Eine erhebliche Differenz zeigen demnach die Mania

mit 10,3570 und noch mehr die Anoia mit 36,37% zu

Gunsten des weiblichen Geschlechtes.

Bezüglich der Confession stellt sich das Verhältniss fast

durchaus gleich; unter 100 Geisteskranken zählen wir 57

Reformirte, 43 Katholiken, unter 100 Einwohnern 56,53

Eeformirte, 43,45 Katholiken; der Unterschied der wenigen

Bruchtheile kann hierbei nicht in Betracht fallen ; Irren

nichtchristlicher Confession sind keine aufgeführt. Anderswo

zeigt sich öfter unter der protestantischen Bevölkerung

grössere Häufigkeit des Irreseins; im Kanton Bern z. B.

beträgt die Zahl der protestantischen Geisteskranken 4,4%o,

der kathoHschen nur 1,8^00 der Gesammtbevölkerung (Fet-

scherin, Bericht über die Zählung und Statistik der Geistes-

kranken und Idioten im Kanton Bern vom Jahre 1871 p. 12).

Dass dem Civilstande nach die Ledigen im Verhältniss

ein grösseres Contingent der Geisteskranken stellen, als die

Verheiratheten, ist eine allgemeine Erfahrung, die sich auch

bei uns bestätigt. Bei einem blossen Blike auf die Procent-

verhältnisse der Ledigen, Verheiratheten und Verwittweten

bei der Bevölkerung im Ganzen im Vergleich zu denen der

Irren im Besonderen erscheint der Unterschied nicht so



gross; es ergeben sich nämlich auf je 100 Irren

66,50 Ledige,

22,50 Verheirathete,

11,00 Verwittwete;

(die Geschiedenen sind nicht besonders aufgeführt); und

hinwieder bei der Bevölkerung im Ganzen auf je 100 Seelen

60,86 Ledige,

31,42 Verheirathete,

7,72 Verwittwete.

Erwägen wir aber, dass von —20 Jahren nur 1%
Geisteskranke vorkommt, so erhellt sofort, dass von jenen

66,5% volle 65,5% nur auf die Irren von mehr als 20

Jahren fallen. Eine Uebersicht nach den einzelnen Alters-

stufen gibt nachstehende Tabelle:
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Es prävalirt also bei den ledigen Irren das männliche

Geschlecht vor dem weiblichen im Verhältniss von 39 : 27,5,

bei den Verheiratheten wie 12,0 : 10,5. während unter den

Verwittweten sich mehr Frauen als Männer finden, 7:4.

Von den einzelnen Altersstufen zeigt bei den Ledigen

das 4. Decennium das Maximum mit l7,57o, und von da

an besteht wieder eine Abnahme ; die Verheiratheten er-

reichen ihr Maximum im 5. Decennium mit 9,0 V» ) die

Verwittweten beginnen erst mit dem 5. Jahrzehnt und>steigen

in den spätem.

Der Berufsthätigkeit nach haben wir 7 Classen ange-

nommen, nämlich Bauern, Handwerker, Kauf- und Geschäfts-

leute, Gelehrte, Rentiers, weibliche Beschäftigung, Berufs-

losigkeit. Dass in einem Lande mit so vorwiegend Land-

wirthschaft treibender Bevölkerung der Bauernstand die

meisten Irren aufweisen werde, war von vornherein zu er-

warten und bestätigte sich durch das Ergebniss, dass dem-

selben 59,OVo der Geisteskranken angehören. Wir gehen

aber wohl kaum fehl, Avenn wir annehmen, dass die wirk-

liche Zitier noch grösser ist, indem offenbar auch ein Theil

der Handwerker (9,5"/») ^md ein Theil der mit weiblichen Ar-

beiten Beschäftigten (13^5%) hieher zu rechnen ist. Von

einer Anzahl Handwerker, zumal auf dem Lande, versteht

sich diess von selbst ; allein auch unter den weiblichen Arbei-

terinen befinden sich z. B. Dienstmägde, denen oft genug

Feldarbeit obHegt. Die Berichterstatter selbst stimmen hier

in ihrer Auff"assungsweise oft nicht überein, indem z. B.

aus 7 Bezirken gar keine Irren dieser Classe der weib-

lichen Arbeiterinen angeführt sind, während in einem Be-

zirke 36,84Vo, hl einem andern sogar 52,38 7o der Kranken

in diese Rubrik der weiblichen Beschäftigung gestellt sind.
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Wir dürfen daher imbedenklicli von den 237o Handwerker

und weiblich Beschäftigter die Hälfte dem Bauernstaude

zuzählen, wodurch dieser im Ganzen 70% der Irren liefert..

Aus der Volkszählung sind die verschiedenen Berufsarten

nicht zu ersehen, so dass wir nicht entscheiden können, in

wie weit das gefundene Procentverhältniss demjenigen der Be-

völkerung entspricht; nach allgemeiner Schäzung dürfte

es so ziemlich stimmen. Es ist uns diess Ergebniss von

besonderer Wichtigkeit für die später zu berührende Frage

der Behandlung und Unterbringung unserer Geisteskranken,

indem neben dem Bauernstande die übrigen Berufsarten fast

verschwinden.

Was endlich die Vermögensumstände der Irren betrifft,

so werden 41,5% als vermöglich, 18% als unbemittelt,

40,5% als arm bezeichnet. Es läuft bei dieser Angabe

allerdings die subjective Anschauung jedes einzelnen Be-

richterstatters und der Bevölkerung je einer Ortschaft

und Gegend mit unter, da ja in dem einen Bezirke jemand

als reich gilt, der in einem andern nur als bemittelt ange-

sehen würde ; aus eben diesem Grunde aber Hess sich auch

die Frage nicht wohl präciser stellen, indem z. B. die Fest-

sezung einer bestimmten Vermögenssumme, um den Irren

in eine gewisse Vermögensciasse zu bringen, wdeder aus

demselben Grunde der ungleichen Werthschäzung von Bezirk

zu Bezirk ein unsicheres Resultat ergeben hätte. Wir müssen

uns daher mit dem ungefähren Facit begnügen, dass 40_,5%

unserer Irren ganz arm und also der Unterstüzung bedürftig

sind. —
Bezogen sich die bisherigen Erhebungen auf die äussern

Verhältnisse der Irren, so folgen jezt einige Rubriken,, die

mehr eigentlich psychiatrische Fragen betreffen — Ursachen,

I
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Dauer, Charakter, Prognose der Krankheit. Während bei

jener ersten Abtheikmg es sich um leichter festzustellende

Puncto handelte, bedarf diese zweite schon der eingehen-

dem Untersuchung des Beobachters, dessen subjectives Ur-

theil hier in höherm Grade massgebend wird; in Folge

dessen ist denn auch die Auffassung des einzelnen Falles

von einem Beobachter zum andern verschieden. Je nach-

dem ferner der leztere sich Mühe gegeben und je nach d:n

Schwierigkeiten, die seiner Nachforschung sich entgegen-

stellten, ist auch die erhaltene Auskunft eine mehr oder

minder mangelhafte, und nur zu oft gleich null, so dass die

Rubrik ^, unbekannt" hier einen leider nur zu grossen Um-

fang erhält.

Beginnen wir, diess vorausgeschikt, mit der Frage nach

der Ursache des Irreseins, so ist in 37,5 % der Fälle die

Ui Sache unbekannt geblieben, ja in einigen Bezirken selbst

in 50 und 69, 23%. Wir dürfen uds daher nicht verhehlen,

dass die diesfäUigen Ergebnisse nur eine geringe Zuverlässig-

keit beanspruchen können. Immerhin ist so viel klar,

dass nach unsern Aufnahmen auch hier zu Lande die

Eiblichkeit leider eine sehr hervorragende PboUe spielt: in

der That sind von den 62,5% Irren, wo die Ursache be-

kannt ist, 25,57« vermöge erblicher Anlage ihrer Krank-

heit verfallen; die übrigen bekannten Ursachen vertheilen

sich in absteigender Keihe wie folgt:

Geschlechtliche Verhältnisse (Liebe^ Onanie etc.) 9 , 5 7»

Familienverhältnisse 9,0 ,,

Vorangegangene Krankheit 5,0 ,,

Religiöse Vorstellungen 5,0 ,,

Trunk 4,0 „
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Körperverlezung 3,0 7o

Gemütlisbewegung 1;5 ,,

Nach den einzelnen Formen der Geistesstörung gruppiren

sich die Ursachen also: es sind unter je 100 Fällen

von

:

Ursachen.
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d. h. seit Länger als 5 Jahren dauern, nur 6% sind frisch,

237" bestehen seit 1— 5 Jahren, und von 7, 57^ ist

nichts angeführt. Die Einzclangaben gestatten uns leider

nicht, die Fälle von mehr als füntjähriger Dauer genauer

zu zergliedern. Immerhin ergiltt sich auch aus unserer

Statistik die bekannte Chronicität der überwiegenden Mehr-

zahl der Geisteskrankheiten und die Mahnung mögHchst früh

eine zwekmässige Behandlung und Unterbringung der Un-

glükhchen anzustreben.

Der Charakter des Irreseins bezüglich der Gefährlich-

keit der einzelnen Irren gestaltet sich so, dass im Ganzen

81,07o harmlos

14,57o gefährlich sind, und von

4,5 7o sich keine Angabe findet,

100, 07o

Bei den besondern Formen ergibt sich, dass die Blöd-

sinnigen alle harmlos sind, während von

je 100 Schwermüthigen 3,337o

„ ,, Verrükten 11,2 3 7»

„ „ Tobsüchtigen 62,07 7^

als gefährlich bezeichnet werden. —
Bedenklich steht es mit der Aussieht auf Genesung.

Bei 20,5 7« ist nichts bemerkt, die übrigen 79,5 7« ver-

theilen sich so, dass — nach Ansicht der Berichterstatter —
bei 52,07» gar keine,

,, 13,57« geringe, und nur

,, 14,07« ziemliche und gute Aussicht vorhanden ist.

Es hängt dieses Ergebniss wol mit demjenigen der Unter-

suchuns; über die Dauer der Krankheit zusammen : denn
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darüber, dass ein Irresein eine um so schlimmere Prognose

gibt, je länger es schon gedauert hat, herrscht ja allgemeine

Uebereinstimmung : nun sind also unter unsern Irren 63,5%

schon über 5 Jahre lang krank, und für fast ahe diese

wird man die Hoffnung auf Hersteüung aufgeben müssen;

aber auch im Allgemeinen ist nach Massgabe unserer Tabellen

nur bei 14% eine gute Prognose zu stellen. In verschiede-

nen Deutschen Anstalten ist nach Griesinger (die Pathologie

und Therapie der psychischen Krankheiten. 2. Aufl. 1861,

p. 466) die mittlere Zahl der Genesungen 31% und selbst

33%. Es drängt sich daher die Frage auf, woher das

ungünstige Verhältniss bei uns rühre, d. h. die Frage nach

der Behandlung und der Aufbewahrung der Irren,

Hier stossen wir denn auf das bemühende Ergebniss,

dass nur 15,5% unserer Irren in Heil- und Pflegeanstalten

untergebracht sind, und zwar:

8,07ü in St. Pirminsberg,

7,5Vo vereinzelt in andern Anstalten,

ämlich: Königsfeldeii

Valduna
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von den übrigen 84, 5 7« sind 69,5% zu Hause gehalten,

15% in der kantonalen Anstalt Kealta untergebracht. Da

nun leztere ihrem Charakter und ihrer Bestimmung nach

nur eine Verwahrungsanstalt unheilbarer Irren ist, und da

ferner so ziemlich sicher auch von den zu Hause befindlichen

Irren kaum einige ausnahmsweise einer regelmässigen Be-

handlung unterzogen sind, so darf man wol diese sämmtlichen

84,5% als unbehandelt betrachten, wobei wir indess gerne

anerkennen wollen, dass die meisten gut mid human gehalten

werden; ferner dass darunter eine gewisse Anzahl stiller,

harmloser Menschen ist, die sogar mehr oder mindev zur

Arbeit verwendbar sind; und endlich dass laut Aussage

unserer Tabellen 16, d. h. 87o der Gesammtirrenzahl früher

in Anstalten und also einem Behandlungsversuche unter-

worfen waren: 13 davon,= 6,57», waren in Pirminsberg,

je 1 = 0,5^0 in Hamburg, Valduna und Froidmont in

Belgien.

Die weitere Analyse führt zu folgenden Ergebnissen:

Der Krankheit nach finden sich in Anstalten von der

Gesammtirrenzahl

:

Schwermüthige 5,57o .

Verrükte , . 7,07o

Tobsüchtige 3,0^0

Blödsinnige 0,0 7o

15,57o
oder auf

je 100 Schwermüthige 12,47o

„ ,, Verrükte 15,737o

„ „ Tobsüchtige ...... 24,137o

,, ,, Blödsinnige ...... 0,0^0

2
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Dem VGriiiögen nach sind in Anstalten untergebracht:

Arme '

. . 2,5 7o

Unbemittelte 2,5%
Vermögliche 10,57o

15,57o

Der Dauer der Krankheit nach

:

bis 1 Jahr Kranke 3 %
jj ö 3j jj

o /o

mehr als 5 Jahr Kranke 6 %
Unbekannt 1,5%

15,57o

Wir ersehen also, dass nur 5% Armer und Unbemittelter

die Wohlthat einer geregelten Anstaltsbehandlung geniessen,

und 10,5% Vermöglicher. Nicht ungünstig ist das Ver-

hältniss bezügHch der Dauer, indem von den 6% frischer,

d. h. noch nicht 1 Jahr alter Fälle die volle Hälfte, 3%,
in Anstalten untergebracht ist; von den Fällen von 1— 5-

jähriger Dauer (23^0 der Gesammtzahl) sind denn freilich

nur etwas weniger als ein Viertel (5%) und von den noch

altern (63,57o) blos ungefähr ein Zehntel in Anstalten be-

findlich. —
In Eealta befinden sich 15% der Irren, davon sind:

Schwermüthig 2,5%
Verrükt 8,0 7o

Tobsüchtig 2,07o

Blödsinnig 2,5^0

15,07b ^

Ferner nach Vermögen;

Arm 12,07o

Unbemittelt 0,5 7o

Vermöglich 2,5 7o ^

15,07o
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nach der Dauer

:

bis 1 Jahr Kranke 0,0^0

1-5 „ „ l,07u

mehr als 5 Jalir Kranke . . . .11,5%
Unbekannt 2,5 7ü

15,07o

Von den 69,5% Irren^ die zu Hause gehalten werden,

sind aus unsern Tabellen noch folgende Umstände hervor-

zuheben. Die meisten gehen frei umher, 4=2% befinden

sich in x^Vrmenhäusern (in 2 Gemeinden); 5=2,5%) sind

verpfründet, und von ebenfalls 2,5^0 ist angeführt, dass

sie „eingesperrt^' sind. Es steht zu vermuthen, dass diese

Zahlen nicht ganz genau sind, da in den meisten Fällen

nur angeführt ist: ^,zu Hause, bei den Eltern, bei Ver-

wandten'' u. dgl., so dass hier eingehendere Notizen fehlen.

Endlich sei noch erwähnt, dass unter den 69,5% zu

Hause wohnender Irren sich finden;

26 7o Arme .,..../
^ ^ ,-,, ^^ - . . [zusammen 41%
15 % Unbemittelte . . . )

'

28,5 7o Vermögliche.

In dem Bisherigen glauben wir die hauptsächlichsten

Gesichtspuncte, so weit sie sich aus der statistischen Auf-

nahme ergeben, berüksichtiget und hervorgehoben zu ha-

ben, und könnten somit unsern Bericht schliessen, insofern

der Grossräthliche Auftrag blos die Erstellung einer Statistik
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verlangt. Wir fühlen ans jedocli als Sanitätsbehörde ge-

drungen, noch einige Bemerkungen hinzuzufügen. — Es

springt sicherlich Jedermann sofort in die Augen, dass der

jezige Zustand der Dinge, nach welchem nur 15,57o der

Irren einer geordneten Behandlung in Anstalten, und 15

weitere Procente der Unterbringung in Pvealta theilhaft sind

nicht länger geduldet werden darf, dass vielmehr die dringende

Mahnung unabweisbar an die Gesellschaft, an Staat und

Gemeinden herantritt, für ein besseres Loos unserer Irren

besorgt zu sein, und diess um so mehr, als nach allge-

meinem Zugeständnisse die Bewahranstalt Realta weder den

Bedürfnissen, noch auch nur bescheidenen Anforderungen

entspricht, so dass also nur 15,5^0 als genügend versorgt

zu betrachten sind.

Bekanntlich wurde die Irrenabtheilung dem kantonalen

Corrections- und Zwangsarbeitshaus in Eealta als Nothbehelf

angefügt und ursprünglich nur für wenige unheilbare Irren

bestimmt; dem unabweisbaren Bedürfnisse nach stets er-

weiterten Aufnahmen nachgebend gelangte man nach und

nach zu der jezigen Anzahl von circa 30.

Von einer rationellen Behandlung dieser Unglüklichen

konnte natürlich keine Rede sein, sollte es auch nicht nach

der ursprünglichen Absicht der Gründung; war man sich

doch von Anfang an bewusst, dass hier nichts Bleibendes

geschaffen werden könnte, dass schon grundsäzlich die Vereini-

gung des Correctionshauses mit der Irren -Pflege -Anstalt

unhaltbar sei, und dass mit der Zeit auf anderweitige Ab-

hülfe Bedacht genommen werden müsse. — Es blieb der

Ausweg, für die Unterbringung der Irren in Anstalten

ausserhalb des Kantons zu sorgen, und wie sich aus unserer
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Aufnahme ergibt, waren und sind deren eine verhältniss-

nmsßig zicmliclie Anzahl, namentlich in St. Pirminsberg;

allein die Menge derselben ist immerhin noch höchst un-

genügend, und für die Placirung einer grossem Schaar ist

l)ci dem sonstigen Andrang nach den verschiedenen An-

sialten keine Aussicht und würde sich wol schwerlich eine

Kantonsreo^ieruns; dazu verbindlich machen. Die SachlasreCO o

blieb natürlich auch dem Grossen Käthe nicht verborgen,

und wir dürfen gewiss mit Pv,echt den uns gewordenen Auf-

trag zur Erhebung der Statistik als einen ersten Schritt

dor obersten Landesbehörde zur bessern Gestaltung unseres

IrrenWesens betrachten.

Nach dem Gesagten bleibt wol nichts anderes übrig,

als die Errichtung einer eigenen kantonalen Trren- Heil- und

Ffiegeanstalt ins Auge zu fassen und erlauben wir uns

hierüber noch einige Andeutungen zu geben.

Nach Griesinger (1. 1. p. 528) kann man annehmen,

dass höchstens die Hälfte der Geisteskranken der Aufnahme

in Anstalten bedürfe: es ergäbe diess für uns eine Anstalt

für 100 Kranke; doch wird man gut thun, das Verhält-

niss etwas höher zu stellen, da er ganz Unschädliche oder

blos Lästige nicht berücksichsiget, und da nach den Erfah-

rungen der lezten 25 Jahre möghcherweise eine weitere

Zunahme der Irren zu gewärtigen steht.

üeber die Wünschbarkeit einer solchen Anstalt für

unsere Irren fürchten wir keinem Widerspruche zu begegnen^

wohl aber werden sich der Bedenken eine Menge erheben,

wenn es sich um die Beschaffung der dazu erforderlichen

Mittel handelt. Wir besorgen auch selbst, dass die knappen

Finanzen unseres Kantons die Erstellung eines grossen Irren-
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hauses nach den Anforderungen der Neuzeit — und etwas

Eechtes müsste man docli anstreben — kaum gestatten

dürften, obwol wir eine solche in erster Linie herbeisehnen

würden. Soüte diess aber nicht erreichbar sein, so möchten

wir die Aufmerksamkeit der obersten Landesbehörde auf

eine Auskunft lenken, die vielleicht einen fruchtbaren Keim

in sich trägt.

Wir gehen dabei von der Thatsache aus, dass die über-

wiegend grosse Zahl unserer Geisteskranken (ungefähr 70*^/o)

der landwirthschaftlichen Bevölkerung angehört; und ferner

davon, dass der Kanton auf dem .Rhein -Correctionsboden

im Domleschg bei Realta eine grosse, theils urbarisirte,

theils urbarisirbare Landfläche besizt und stellen die Fräste :

Hesse sich hier nicht eine Art landwirthschaftliclier Irren-

colonie gründen?

In ihren allgemeinsten Zügen gestaltete sich die Sache

etwa folgendermassen. In Mitten der ganzen Anlage, an

geeigneter Stelle, erhebt sich in massigen Dimensionen die

Central-Irrenanstalt, w^elche bestimmt ist für die arbeitsun-

fähigen, gelähmten, unruhigen, gefährlichen, vorübergehend

kranken u. s. w. Irren, sowie für diejenigen, die nicht

landwirthschaftlich beschäftiget werden können; rings um

die Centralanstalt in passenden Entfernungen befindet sich

eine je nach Bedürfniss allmähg zu vermehrende Zahl ein-

zelner Wohnungen, deren je Eine einer Wärterfamilie zu-

getheilt ist, welcher eine bestimmte Anzahl von Irren zur

Pflege und Aufsicht anvertraut wird ; sie bauen mit einander

das Feld, werden überhaupt familienweise beschäftiget und

-es müsste sich so ein gegenseitiges vertrauliches Anschliessen

9,usbilden, von dem man sich für die Irren nur Gutes sollte

I
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versprechen dürfen. Die jeweilen erkrankenden oder un-

ruhig werden PflegUnge, und die, die überhaupt keine Ar-

beit mehr verrichten können^ würden der Centralanstalt

übergeben, welche ihrerseits natürUch durchaus nach den

jezt gültigen Grundsäzen erstellt und mit allem Nöthigen

hinreichend ausgestattet sein müsste. Die ganze Anstalt

wäre selbstverständlich einer äi'ztlichen Oberleitung zu unter-

stellen.

Eine weitere Ausführung der Einzelheiten wäre hier

nicht am Plaze, und wir könnten sie auch nicht geben

;

es handelt sich zunächst nur um die allgemeinen Grund-

züge, deren weitere Ausarbeitung erst noch genauerer Studien

und Begutachtung seitens Sachverständiger bedarf; doch

möge bemerkt werden, dass der Gedanke einer Irrencolonie

praktisch schon seit langer Zeit in dem Belgischen Dorfe

Gheel verwirkhcht ist, und dass hervorragende Irrenärzte,

so namentlich Griesinger, sich grundsäzlich günstig darüber

ausgesprochen haben. Sicherlich sind die Schwierigkeiten

auch hier gross, und wir verhehlen uns nicht, dass vor

Allem die Beschaffung tauglicher Wärterfamilien keine leichte

Aufgabe sein wird. Immerhin schien es uns gerechtfertiget,

neben der Frage der Gründung einer grössern Anstalt auch

die einer Colonie anzuregen. Jedenfalls hegen wir die zu-

versichtliche Hoffnung, dass unser ganzes Irrenwesen seitens

der Landesbehörden einer bessern Gestaltung entgegengeführt

werde. —
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[Schlussbemerkimg. In Folge grossräthlichen Be-

schlusses vom 23. November 1874 wurde eine Special-

commission mit der Prüfung der Fiage betraut, ob sich

, Realta zur Erstellung einer Irrenanstalt im Sinne des voi-

stehenden Berichtes eigne. Das Ergebniss dieser Unter-

suchung war ein negatives, wesshalb sich die Experten

zur Einreichung anderweitiger Vorschläge veranlasst sahen,

welche gegenwärtig den Oberbehörden vorliegen. Hoffen

wir, dass die Frage der Irrenversorgung, einmal in Fluss

gekommen, nicht wieder in's Stoken gerathe
!]
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Tab. III.

Von je 100 Geisteskranken leiden an

Bezirk Molancliolia Mauia 'arauoia Auoia

Plessur . .

Im Boden .

Unterlandquart

Oberlandquart

Albula . .

Heinzenberg

Hinterrhein

.

Moesa . .

Vorderrhein

Glenner . .

Maloia . .

Bernina . .

Inn . . .

Münsterthal

Kanton

26,66

40,00

42,10

44,44

50,00

31,57

23,80

27,77

46,66

55,55

20,00

13,33

15,38

10,00

5,20

5,55

15,38

25,00

21,05

9,52

16,66

13,33

41,66

5,55

40,00

30,00 14,50

40,00

76,92

40,00

47,36

27,77

61,53

25,00

47,37

61,90

50,00

33,33

25,00

33,33

20,00

20,00

7,69

10,00

5,27

22,22

23.07

4,76

5,55

6,66

33,33

5,55

20,00

44,50 11,00





Tab. IV. a.

Auf je 100 Geisteskranke sind:

In Bezirt:
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Tab. IV. b.

Bei je 100 Geisteskranken ist

Im BeM;





II.

Medizinisch-statistische Notizen aus Bündten mit be-

sonderer Rücksicht auf Lungenschwindsucht.

Yon Dr. P. Lorenz in Chur.

(Nach einem in der Sitzung der naturforsclienden Gesellschaft

Graubündens vom 14. Februar 1876 gehaltenen Vortrage.)

Wenn ich mir erlaube, Meine Herrn, Ihnen heute

über medizinische Statistik in unserem engern Vaterlande,

dem Kanton Graubünden, einige Mittheilungen zu machen,

so muss ich im Voraus bitten, an diese Notizen nicht allzu

grosse Erwartungen zu knüpfen und dieselben mehr als

eine Anregung zu betrachten, für die Folge mehr auf diesem

Gebiete arbeiten zu wollen. — Was ich Ihnen heute bieten

kann, ist das Ergebniss recht mühsamer und weitläufiger

Nachforschungen, die leider nicht die der darauf verwen-

deten Zeit entsprechenden Ergebnisse geliefert haben und

nicht liefern konnten.

Statistik überhaupt und in medizinischer Hinsicht ins-

besondere, ist eine Wissenschaft, die trotz ihrer in jeder

Hinsicht ungemeinen Wichtigkeit für materielles, physisches

und intellectuelles Volkswohl, bisher in unserem Kantone eine

sehr stiefmütterliche Behandlung erfahren hat.

Es sind zwar schon mehrfach Anläufe gemacht worden,

in dieser Hinsicht etwas zu leisten, aber ohne grossen Er-

2*
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folg. Eine vor längeren Jahren hier in Chur gegründete

Gesellschaft für Statistik hatte, wohl wegen Mangel an Inte-

resse zur Sache, nur ein kurzes Dasein zu fristen vermocht

und schon lange hört man Nichts mehr davon. Speziell

in medizinischer Hinsicht hat die kantonale Sanitätsbehörde

längere Jahre hindurch sich bemüht, statistisches Material

über die in unserem Lande vorkommenden Krankheiten

zusammen zu bringen und wandte sich diesfalls jährlich an

sämmtliches ärztliches Personal des Kantons mit dem Er-

suchen, hiefür ausgearbeitete Tabellenformulare auszufüllen,

allein leider war das Resultat dieser Bemühungen so gering,

dass es sich nicht der Mühe verlohnte, dasselbe einer

weiteren statistischen Bearbeitung zu unterziehen.

Wenn nun schon die vereinzelten Bemühungen der

neuesten Zeit sich so geringen Entgegenkommens sowohl

von Seiten des Publikums im Allgemeinen, als der durch

Kenntnisse und Beruf dazu am meisten berufenen Persön-

lichkeiten zu erfreuen hatten, so liegt es wohl auf der

Hand, dass von früheren Zeiten her in dieser Richtung

nur äusserst dürftige Materialien vorliegen, die zu stati-

stischen Zusammenstellungen geeignet erscheinen.

Immer haben sich wohl, schon seit der Mitte des vorigen

Jahrhunderts her, einzelne hervorragende Persönhchkeiten

in richtiger Würdigung der Wichtigkeit statistischer Auf-

nahmen, bemüht, Material zu sammeln und zu verarbeiten

und sind es gerade die Arbeiten solcher Männer, die die

Grundlage eines Theiles meiner heutigen Mittheilungen ge-

worden sind, soweit dieselben weiter zurükreichen, als das

unmittelbar unserer Zeit vorangehende Jahrzehnt. Es ist

hier nicht der Ort, des Weiteren und Einlässlichen über
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den Nutzen der medizinischen Statistik als Grundlage für

Krankheitslehre und Hygieine oder öffentliche Gesundheits-

pflege mich zu verbreiten; ich muss die Einsicht hierüber

bei Ihnen voraussetzen. Es genüge die Bemerkung, dass

eine möglichst zuverlässige Bevölkerungsstatistik die erste

Grundbedingung bildet, auf der eine medicinische Statistik

nach ihren verschiedenen vielfältigen Gesichtspunkten auf-

gebaut werden kann, in einer Weise, die wenigstens an-

nähernd verwerthbare und zu weiteren Folgerungen die

Handhabe bietende Eesultate zu bieten im Stande ist.

Diese Grundlage nun einer irgend brauchbaren Bevöl-

kerungsstatistik fehlt für den Kanton Graubünden und selbst

für die Stadt Chur vollkommen bis ungefähr zur Mitte des

vorigen Jahrhunderts.

Auch die Aufnahmen der Bevölkerung von Chur, wofür

Angaben vorliegen von 1751, 1780, 1791 und dann

erst wieder von 1823, sind keineswegs einheitliche syste-

matische Zählungen des Bevölkerungsstandes der Stadt,

sondern mühsam gesammelte Zusammenstellungen dui'ch ein-

zelne Persönlichkeiten, wie hauptsächlich H. v. Tscharner

für 1751 und Dr. J. Gubler in Chur für 1823. Wir

werden hierauf zurückkommen.

Von den Landgemeinden finden sich wohl hie und da

in den beiden ,, Sammler'' zerstreute Angaben über Volks-

zahl, Todtenzahl u. dgl., allein es wäre doch etwas gewagt,

solche oft augenscheinlich irrthümliche Angaben zu stati-

stischen Zweken zu verwerthen und verzichte ich von vorn-

herein gänzlich darauf.

Ich hatte mir schon bei Gelegenheit einer Ausarbeitung

der Geschichte der epidemischen Krankheiten in Grau-
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bänden* eingehend bemüht, diesfalls brauchbare Angaben

zu erhalten, allein vergeblich. Was vor 17 51 Hegt, ist

für den ganzen Kanton in dieser Kichtung durchaus steriler

Boden. Es finden sich sehr reichliche Angaben in allen

Chroniken über die Zahl der an einer zu einer gegebenen

Zeit herrschenden Seuche gestorbenen Personen, aber ledig-

lich nur nach der Zahl und wohl auch diese oft verdächtig

genau, dagegen keine Silbe über Einwohnerzahl der von

der Seuche heimgesuchten Orte, dem Verhältnisse der Ge-

storbenen nach Alter, Geschlecht etc., noch weniger selbst-

ve]'ständlich über Todesfälle in Folge anderer nicht seuche-

artiger Krankheiten und deren mehr oder minder häufiges

Vorkommen an diesem oder jenem Orte oder Thale.

Man scheint bis in unser Jahrhundert hinein sogar eine

gewisse Scheu gegen Volkszählungen gehabt zu haben. So

erzähh Herr Ä. v. Sprecher, dass wohl die Mehrzahl der

Hochgerichte überhaupt die Zahl ihrer Angehörigen obrig-

keitlich niemals mit Genauigkeit gekannt haben. Scheu und

Besorgniss von der Einführung irgend welcher Steuern,**

mihtairischer Controle und anderer Lasten seien es haupt-

sächhch gewesen, die selbst einen Antrag auf Veranstal-

tung einer Volkszählung, welcher bald nach der Mitte des

Jahrhunderts (18.) von den Häuptern gestellt wurde, vom

Volke beinahe einhellig verwerfen hessen, ein Gesichts-

punkt, der heute vielleicht Manchem nicht so verkehrt

vorkommen dürfte, denn das ahe „ Fähnlilupfen '' war doch

* Geschichtlich-medizinische Skizzen aus Graiibünden von Dr.

P. Lorenz, im Jahresbericht der naturforschendeu Gesellschaft Grau-

bündens. Band XIV.
** Geschichte der Republik der 3 Bünde im XVIII. Jahrhundert

von Andr. v. Sprecher. Chur 1872 luid folgende.
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ein weit billigeres und oft lustigeres Vergnügen, als die heu-

tigen strammen Militairverhältnisse, und wenn wachsende

Steuern als Culturmesser denselben Eang einnehmen, wie

der Verbrauch von Seife, so sind allerdings unsere jetzigen

Culturfortschritte sehr reissende.

Nachdem ich im Vorhergehenden in ganz kurzer Aus-

einandersezung Ihnen mitgetheilt habe, da>ss die Grundlage

jeder medicinischen Statistik, eine in kurzen Zeitzwischen-

räumen sich wiederholende genaueste Aufnahme der Bevöl-

kerung eines Ortes oder Gegend nach Zahl, Geschlecht,

Alter, Beruf, Wohlhabenheit^ Ernährungsverhältnissen etc.

für unseren Kanton für frühere Zeiten durchweg fehlt, wäre

es an der Zeit, Ihnen näher zu beleuchten, was man unter

medizinischer Statistik versteht, was hier für Gesichtspunkte

besonders zur Geltung zu kommen haben. Ich muss mich

kurz fassen.

Die medizinische Statistik soll eine möglichst genaue

zahlenmässige Zusammenstellung aller derjenigen Thatsachen

zu geben suchen, womit es die Medizin, speziell die Krank-

heitslehre zu thun haben, aus denen dann diejenigen Schluss-

folgerungen sich ergeben, die eine Einsicht in die Ursachen

der wechselnden Bewegung einer Bevölkerung erlauben und

diejenigen Anhaltspunkte bieten, die der Anordnung hygi-

einischer Massregeln mit mehr oder weniger Aussicht auf

Erfolg zu Grunde gelegt werden müssen. So ausserordent-

lich werthvoll einerseits statistisch-medizinische Zusammen-

stellungen, richtig gelesen, für die öffentliche Hygieine un-

zweifelhaft sind, so ist andererseits nicht genug davor zu

warnen, in solchen Dingen Schlüsse anders als mit der

grössten Vorsicht zu ziehen.
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Nacli der Bevölkerungsstatistik in oben angedeutetem

Sinne ist es eine zahlenmässige Aufnahme der Erkrankungen

nach ihren verschiedenen Formen, nach Alter, Geschlecht,

Beruf, Verlauf etc., die in Betracht kommt und in dritter

Linie eine nach denselben Gesichtspunkten eingerichtete

Statistik der Todesfälle. Diese drei Bedingungen, als Grund-

lage der medizinisch-statistischen Aufnahmen vorausgesezt,

beginnen erst die weiteren Arbeiten der Berechnungen und

daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen.

Dasjenige, was ich Ihnen heute über medizinisch-stati-

stische Verhältnisse in unserem Kantone zu bieten habe,

ist leider nicht sehr viel, da es mir hauptsächlich daran

liegen musste, nur solche Angaben zu machen, die wenig-

stens einigermassen eine annähernde Gewähr der Zuver-

lässigkeit bieten.

Bis zur zweiten Hälfte der 60ger Jahre unseres Jahr-

hunderts sind es nur einige Angaben über Bevölkerungs-

bewegung und MortaHtät im Allgemeinen, die zur Betrach-

tung kommen können und beziehen sich auch diese haupt-

sächlich nur auf die Stadt Chur. Die auf die Landgemein-

den sich beziehenden Angaben, die bis 1780 zurükgehen,

lassen wir lieber ganz bei Seite, da sie all zu sehr ungenau

erscheinen.

lieber vorkommende Krankheiten überhaupt und deren

relative Häufigkeit als Ursache des Sterbens besitzen wir

über die Zeiten vor der zweiten Hälfte des 8. Decenniums

des 19. Jahrhunderts keinerlei annehmbare Aufnahmen,

selbst die Berichte über die Verheerungen, die die sehr

häufigen Epidemien früherer Jahrhunderte unter der Be-

völkerung anrichteten, sind nicht statistisch verwerthbar.
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Wir müssen uns daher auf Folgendes beschränken:

I. Zusamineiistelluiiseii yoii GuMer.

Im Jahre 1751 hatte die Stadt Chur mit Hof und
Umgebung nach Dr. J. Gubler* 2233 Einwohner. Gubler

selbst schöpfte diese Angabe aus den Papieren des H. v.

Tscharner. Diese Zahl vertheilt sich auf etwas über 1000
Bürger und reichlich 1200 Beysässe.

Es waren damals an bewohnten Gebäuden in der

Stadt 287
ausser der Stadt

. 149

zusammen 436
Es wohnten also durchschnitthch 5.1 Personen in einem

Hause. Abgesehen von Kirchen und sonstigen öffentlichen

Gebäuden waren 18 Häuser in und ausser der Stadt un-

bewohnt.

Im Jahre 1780 hatte Chur an 3150, 1791 an 3183
und 1823 an 4567 Einwohner; im Mittel berechnet eine

Einwohnerzahl von 3283 Seelen für die 72 Jahre von

1751 bis 1823.

Die Zählung von 1823 wurde von Dr. Gubler selbst,

wie er sagt, von Haus zu Haus vorgenommen.

1823 waren bewohnte Häuser in Stadt . . 248
ausser der Stadt 205

zusammen 453
oder es wohnten circa 10 Personen in einem Hause.

Speziell vertheilt sich die Einwohnerzahl von 1823
auf 1342 Bürger, 2422 Beysässe und 80 3 Dienstboten,

wohl meist auch Nichtbürger.

* Beitrag zu einer medizinisclien Topographie der Stadt Chur,
Tübingen 1824. Von Dr. J. J. Gubler.
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Die männliclie Bevölkerung verhält sich zu der weib-

lichen wie 1000:1078.

Gubler gibt nun in seinem oben genannten Werkchen

die Zahlen der von 1723 bis 1823 Gestorbenen tabella-

risch von 10 zu 10 Jahren an und unterscheidet zwischen Re-

formirten und Katholiken und dann zwischen Erwachsenen

und Kindern. Es starben in den 100 Jahren von 172 3

bis 1823 im Ganzen 8201 Personen oder per Jahr im

Mittel circa 82, nach Ausweis der Kirchenbücher.

Da nun die erste halbwegs zuverlässige Angabe über

die Zahl der Bevölkerung erst für 1751 sich findet, so

müssen wir für eine weitere Rechnung die ersten zwei

Decennien (1723 bis 1743) unberücksichtigt lassen und

mit 1743 beginnen, da man wohl nicht allzu sehr fehl-

gehen dürfte, wenn man der Abrundung wegen schon mit

genanntem Jahre statt erst mit 1751 beginnt und die

Bevölkerungsziffer für 1751 auch für 1743 gelten lässt.

a. In diesen 80 Jahren nun (1743— 1823) starben

in Chur 6940 Personen oder 86.75 pr. Jahr oder eine

mittlere Volkszahl von 3283 angenommen (vide oben) per

Jahr und Tausend Einwohner etwa 26.4.

b. Legen wir unserer weiteren Berechnung die 30 Jahre

von 1793 bis 1823 zu Grunde, so finden wir:

Einwohnerzahl für 1791 : 3183

„ 1823 : 4567

Im Mittel 3875.

Es starben in diesem Zeiträume 3244 Personen oder

per Jahr 108.0 und per Jahr und Mihe der Bevölkerung

27.8.
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c. Das Jahrzehnt 1813—1823 für sich allein be-

rechnet, ergibt eine Einwohnerzahl von im Mittel circa

4335, eine Mortalität von im Ganzen 1305, also per
Jalir mid 1000 Einwohner von 30.1.

Es sind bei allen diesen Berechnungen die Todlgebornen
mitgezählt und beträgt die Anzahl derselben nach Gabler
für die erwähnten 100 Jahre 324 Knaben und 250 Mäd-
chen, im Ganzen 574.

Der Grund, warum die per miUe-Zahl der Gestorbenen
stets sich so ziemlich gleich bleibt und erst im Decennium von
1813—1823 bis zu 30.1 ansteigt, liegt in dem Umstände,
dass man für Chur in diesem ganzen langen Zeiträume
keinerlei Epidemien grösseren ümfanges zu verzeichnen hat
bis auf die Jahre 1814 und 1816/17. Selbst die zu An-
fang des Jahrhunderts in unserm Kantone eingeführte obli-

gatorische Kuhpokenimpfungi mit ihrem in dieser Kichtung
sehr wichtigen Einflüsse auf die Herabsezung der Morta-
lität, konnte leztere nicht vermindern. In den Jahren grosser

ThGurung und Hungersnoth 1816 und 1817 herrschte in

Chur eine Typhusepidemie, im Frühjahr 1814 eine Schar-

lachfieberepidemie und liegt jedenfalls hierin die Ursache
der für dieses Decennium so unverhältnissmässig grösseren

Sterblichkeit.

Gubler verwerthet nun seine nach Alter und Geschlecht

aufgestellten statistischen Tabellen zu einigen weiteren Zu-

sammenstellungen, die ich hier kurz nach ihren summa-
rischen Resultaten mittheilen will, so weit sie eben die

Gewähr approximativer Richtigkeit zu bieten im Stande sind.

^ L)as Nähere hierüber findet sich in meinem oben ang-egebenen
Aufsatze im 14. Bande unseres Gesellschaftsberichtes.
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a. Geburten.

1. In den 100 Jahren von 1723 bis 1823 sind in

Chur geboren worden 9230 Kinder und zwar 4694 männ-

liche, 4448 weibliche und 88 Zwillinge; leztere sind merk-

würdigerweise nicht nach dem Geschlechte getrennt auf-

geführt.

Unter der Gesammtzahl der Gehörnen befinden sich

332 Uneheliche. Das Verhältniss der Mädchen zu den

Knaben stellt sich wie 20:21.1. „Das Verhältniss der

Zwillingsgeburten zur Gesammtzahl der Gehörnen ist hier

klein; es kommt erst auf 208 Geburten eine ZwilHngs-

geburt. Ebenso ist das Verhältniss der unehelich Gehörnen

ein kleines gegenüber andern Orten in Deutschland; erst

auf 27— 28 Kinder kommt 1 Uneheliches; dagegen ist

das Verhältniss der zweiten 50 Jahre des genannten Zeit-

raumes ungünstiger in dieser Hinsicht, als dessen erste

Hälfte."^

2. In Chur'^ kommt durchschn. 1 Geburt auf 32 Einw.

,, Seewis (Prättigau) 1 ,, n ^^ n

,, England 1 ?> >^ 29 ,,

,, Berlin 1 n n 28 ,,

,,
ganz Preussen 1 >; n 23 ,,

3, Nach den einzelnen Monaten wurden 1723 — 1823

in Chur geboren:^

Im Januar 827

„ Februar 890

.. März 783

» Üubler 1. c. p. 19.

» Giibler 1. c. p. 26 und 27.

' Gubler 1. c. p. 34,
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Eine Erklärung für das erwähnte geringe Sterblich-

keitsverliältniss der Kinder gegenüber den Erwachsenen bei

den KathoUken in Chur, gibt Gubler gewiss sehr richtig,

wenn er sagt, dass in Chur immer viele katholische unver-

heirathete Dienstboten sich aufhalten und sich auf dem Hofe

und dem Priesterseminarium beinahe keine Kinder befinden.

2 . Summarisch ohne Unterschied der Confession zusammen-

gestellt ergibt die nach dem Alter geordnete Tabelle der

Todesfälle für 1723 bis 1823 folgende nähere Zahlen.

Todtgeboren . . . . 574

Unter 1 Jahr alt . .1260

Von 1—5 Jahre alt 994

5— 10
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Es starben von 1000 Lebendgebornen in Chur

Im Alter von 1— 5 Jahren 291

„ 5— 10 „ 55

10—20 „ 53

20— 30 ,, 44

„ 30— 40 „ 66

40—50 ,, 7 3

„ 50—60 „ 92

„ 60— 70 „ 118

„ 70— 80 „ 125

80— 90 „ 64

90-100 ,, 9

4. Das Verhältniss der Gestorbenen zu den Gebornen

stellt sich in Chur im Durchschnitt für den genannten Zeit-

raum auf 100 : 112.5, in Seewis im Prättigau me
100 : 108.4.

Es folgen dann noch Vergleichungen mit andern nicht

schweizerischen Gegenden, über die Gubler sich die Mate-

riahen zu seinen Berechnungen zu verschaffen wusste, die

ich jedoch hier weglasse, um so mehr als wir die Gubler'

sehen Schlussfolgerungen aus seinen Berechnungen später

in einigen Sätzen zusammenfassen werden.

5. In Chur befinden sich im Mittel unter 1000 Ge-

storbenen 69.9 Todtgeborne, in Seewis 70.6, in London

nur 23, Berlin 38, Stuttgart 33.8, Tübingen 37.8 etc.

Auf 17 Geburten entfällt in Chur 1 Todtgeburt, in

Seewis schon auf 15, in Tübingen auf 26.6, in Stuttgart

auf 29. —
6. Es starben in Chur von 1723 — 1823 nach den

einzelnen Monaten

;
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^'

Im Januar 764

Februar 885

März 749

April 790

Mai 686

Juni 612

Juli 598

August 597

September 650

October 613

November 659

December 608

Ich babe^ meine Herren, im Vorhergehenden Ihnen

aus dem vielfachen und gewiss, wenn man bedenkt, dass

Gubler über absolut keinerlei Vorarbeiten zu verfügen ge-

habt hat, sehr mühevoll zusammengetragenen relativ reich-

lichen Materiale, das Gubler zu seinen weitern aLbald anzu-

führenden Schlussfolgerungen über die Populations-Bewegung

in Chur, in den 100 Jahren von 1723—1823 gedient

hat, nur das Allerwichtigste übersichtlich vorgelegt. Gubler

hat uns in seiner Arbeit ein Andenken einsichtsvoller Thätig-

keit hinterlassen, das uns zu hohem Danke verpflichtet,

um so mehr als weder vor noch nach ihm in unserm Lande

Jemand sich die Mühe genommen hat, ähnliche Bearbei-

tungen in dieser Ausdehnung zu unternehmen.

Wir wollen nun noch die allgemeinen Schlüsse kurz

anführen, die Gubler aus seinen Tabellen gezogen hat oder

die überhaupt aus seinen Zusammenstellungen sich ergeben.

1. Seit den letzten 72 Jahren (d. h. vor 1823) scheint

die Bevölkerung von Chur in:imer zugenommen zu haben,
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wozu theils viele Niederlassungen von Ortsfremden beige-

tragen haben mögen, theils aber auch für die neueren Zeiten

die Einführung der Kuhpokenimpfung mit ihrem unverkenn-

baren Einflüsse auf die Verminderung der Mortalität.

2. Es ergibt sich aus der Bevölkerungsangabe von

Tscharner für 1751 und von Gubler für 1823, dass in

diesem Zeiträume von 72 Jahren die Zunahme der Bevöl-

kerung 2334 Seelen beträgt oder im Durchschnitt per

Jahr 32.4 Seelen. Legen wir einer gleichen Berech-

nung die Einwohnerzahl von 1780, wie sie Sprecher mit

3150 angibt und diejenige von Gubler für 1823 mit

4567 Seelen zu Grunde, so ergibt sich für diesen Zeit-

raum von 42 Jahren eine Vermehrung um 1367 oder per

Jahr um ca. 33.0 Seelen. Von 1751— 1780==29 Jahren

vermehrte sich die hiesige Bevölkerung um 917 oder pr.

Jahr 31.5. Von 1823 bis 1870 (47 Jahren) mit

7552 Seelen vermehrte sich die Bevölkerung um 2985

oder pr. Jahr um 63.5, also jährlich beinahe um das

Doppelte der dem Jahre 1823 vorausgegangenen 100,

resp. 72 Jahre,

3. Im Jahre 1823 übersteigt die Zahl der Beysässe

diejenige der Bürger, die Dienstboten als Fremde resp.

Nichtbürger angenommen, was wohl nicht ganz zutrifft,

um 3225.

4. Das Verhältniss der männlichen zur weiblichen Ein-

wohnerschaft stellt sich wie 1000 : 1078.

5. a. Es wurden in den 100 Jahren von 1723/1823

mehr Knaben als Mädchen geboren im Veihältniss von

21.12 zu 20.

5. Zwillingsgeburten sind hier selten, vide oben.
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e. Das Verhältniss der unehelich Gehörnen zu den

eheUch Gehörnen ist gegenüher andern Städten und selbst

ganzen Ländern ein sehr günstiges, d. h. es werden relativ

wenige uneheliche Geburten hier vorkommen.

d. In den erwähnten 100 Jahren von 1723/1823

wurden 1029 Personen mehr geboren als im gleichen Zeit-

räume gestorben sind, es beträgt demnach die Vermehrung

der Bevölkerung durch Geburten pr. Jahr 10.29, die

übrige Vermehrungsziffer von bis ca. 21 pr. Jahr ist auf

Einwanderung zu beziehen.

6. Die Sterblichkeit in der ersten Hälfte des Lebens

ist in Chur weit geringer als in vielen andern Gegenden,

obgleich ein sehr hohes Alter nur selten vorkommt. Werden

die Todtgebornen von den Gesammtsterbefällen abgezogen,

so findet man, dass im Mittel von 1000 lebendig Gebornen

bis zum 30. Jahre 459 und bis zum 40. Jahre 516

wieder gestorben sind, so dass erst gegen das 37. Jahr

die Hälfte der Gebornen wieder gestorben ist. In den

meisten Gegenden Deutschlands ist dies weit früher schon

der Fall, in Stuttgart z. B. ist schon gegen das 7. Jahr

über die Hälfte der Gebornen wieder gestorben. In Seewis

im Prättigau, worüber Gubler näheres einschlägiges Material

sich verschaffen konnte, stellt sich das Verhältniss noch

günstiger, indem dort erst gegen das 39. Jahr die Hälfte

der Gebornen wieder gestorben ist.

7. Das mittlere Lebensalter ist in Chur 38 Jahre

ungefähr, gegen 25 in Stuttgart und 29 in Tübingen,

8. In Chur stirbt jährlich 1 von 34 Personen, in

Seewis 1 von 42, in grossen Städten etwa 1:23 bis 24,

in Stuttgart 1:30, in Deutschland ist dieses Verhältnis^
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auf dem Lande oft 1 : 38 bis 40. Also auch hier zeigt

Chur ein sehr günstiges Verhältniss.

9. Das Verhältniss der Gebomen zur Gesammtbevölke-

rung ist in Chur ein geringes und noch geringer in Seewis.

10. Die Zahl der jährlich Gehörnen gegenüber den

jährlich Gestorlsenen ist in Chur gering, noch geringer in

Seewis gegenüber andern Orten.

1 1 . Die Zahl der Todtgeborenen ist in Chur sehr gross

gegenüber den Lebendgeborenen, noch grösser in Seewis

und erklärt sich Gubler diesen Umstand aus der Sorg-

losigkeit und Unvorsichtigkeit, W'^mit sich Schwangere oft

selbst den anstrengendsten Arbeiten unterziehen, theils auch

aus dem Mangel an kundiger Hülfe bei den Geburten.

12. Die Zunahme der Bevölkerung durch Geburten

steht schon bedeutend zurück gegenüber derjenigen mancher

wohlhabenden Orte Deutschlands. Sie würde sich in etwa

190 Jahren verdoppeha, in Canstatt in 94 Jahren u. s. f.,

in Seewis erst in 347 Jahren.

Die gegenwärtige Bevölkerung in Chur erneuert sich

im Mittel in 30.2 Jahren, stirbt ab im Mittel in 34 Jahren.

13. Das Verhältniss der männlichen zur weiblichen Be-

völkerung Chur's zeigt keine wesentliche Verschiedenheit

von demjenigen der Bevölkerungen anderer Länder.

14. Die meisten Todesfälle treten in Chur in den Mo-

naten Februar und April, die wenigsten im Juli und August

ein. —
15. In Chur finden die meisten Geburten im Februar

und Mai, die wenigsten im Monat Oktober statt.

16. Zum Schlüsse fasst Gubler das allgemeine Resultat

seiner Untersuchungen über die BevölkerungsverhältnisSQ
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von Chur zusammen und sagt, dass die Sterblichkeit im

kindlichen Alter bedeutend geringer ist, als in vielen Ge-

genden Deutschlands, dass das mittlere Lebensalter etwas

höher ist, dass dagegen die Fruchtbarkeit der Ehen und

die Menge der gebornen Kinder geringer ist.

^,Im Ganzen besitzt Chur und Graubünden einen ge-

sunden dauerhaften Schlag Menschen.'^*'

IL

Es war meine Absicht schon seit längerer Zeit, für

den Zeitraum von 1823 weg bis jetzt, aus den Kirchen-

büchern, die mir allseitig in freundlichster Weise zur Dis-

position gestellt wurden, eine Mortalitätsstatistik für Chur

auszuarbeiten, ich kam jedoch aus Mangel an Zeit noch

nicht dazu, die Arbeit, die, wenn man sie mit der ihrer

Wichtigkeit entsprechenden Genauigkeit ausführen will, eine

sehr zeitraubende sein müsste, auch nur anzufangen, ohne

dieselbe jedoch aufgegeben zu haben. Ob sich auch eine

Aufnahme der Todesursachen, resp. derjenigen Krankheiten,

die den Tod herbeiführten, bewerkstelligen liesse, furchte

ich sehr, indem man sich auf die Zuverlässigkeit derartiger

Angaben in den Kirchenbüchern kaum wird verlassen dürfen.

Dann wären hier, um nur die Mortalitätsziffern für die

Bevölkerung Chur's einigermassen exact berechnen zu können,

diejenigen Todesfälle zu eruiren, die Fremde, nicht in Chur

Wohnende betreffen, die in hiesigen Krankenanstalten ge-

storben und hier beerdigt worden sind und dann hier

beerdigte Leichen von ausAvärts Gestorbenen, deren Zahl in

den lezten 10— 15 Jahren immerhin der Berücksichtigung

werth erscheint. Heute muss ich mich darauf beschränken,

eine summarische Uebersicht der MortaHtät der Jahre 1874
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und 1875 zu geben und zwar ohne Rücksichtsnalime auf die

Todesursachen, Alter, Geschlecht, Beruf etc. etc. der Ge-

storbenen.

a. 1874.

Es starben in diesem Jahre in Chur 200 Personen

und zwar wurden bestattet

auf dem protestantischen Gottesacker 143

in Masans 8

auf dem katholischen Gottesacker 49

Summa 200

oder pr. 1000 Einwohner 26.4,

die Bevölkerungszahl nach der Zählung von 1870 mit

7552 Seelen der Berechnung zu Grunde gelegt.

In Wirklichkeit ist jedoch diese Sterbeziffer ganz be-

deutend zu gross, indem nach Ausweis der Ki^ankenjournale

der Krankenanstalten jährlich wenigstens 40— 45 Leichen

von solchen hier zur Bestattung gelangten^ die nicht hier

wohnten, sondern krank hieher kamen.

Aus dem Kreuzspital konnte ich die nöthigen Angaben

für die genannten 2 Jahre troz mehrfacher Bitten nicht

erhalten ; es wird da^ scheint es, gar kein geordnetes

Krankenjournal mehr geführt ; nach älteren Zählungen von

mir aus den 60ger Jahren jedoch starben dort von Aus-

wärtswohnenden und hier Beerdigten jährlich zwischen 20

und 30 Personen; w dürfen also für die Jahre 74 und

75 wohl füglich als Minimum 20 annehmen und stehen

damit jedenfalls unter der Wirklichkeit. Demnach haben

wir mit den genauen Zahlen aus dem Stadtspital und dem

Asyl für 1874 44 und für 187 5 38 Todesfälle von der

Gesammtzahl abzuziehen.
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Es stellt sich demnach als richtige Zahl der Todesfälle

heraus pr. mille Einwohner 20.6.

b. 1875.

Zahl der Gestorbenen 175

und zwar in der Stadt 128

in Masans 7

Katholiken 40

175

resp. nach Abzug der Auswärtswohnenden 18.1 pr. mille

Einwohner.

Für beide Jahrgänge konnten die von auswärts zur

Beerdigung gebrachten Leichen nicht berücksichtigt werden,

ebenso sind die Todtgebornen in der Zahl der Todesfälle

inbegriffen

.

Es ergibt sich nach den bisherigen Berechnungen der

Mortalitäten im Allgemeinen für Ohur folgende Reihe von

Beobachtungen

:

1743—1823 starben pr. mille d. Eiuwolmerschaft 26.45 od. 1 auf 37.7

1791-1823 „ „ „ 27.87 od. 1 „ 35.8

1813-1823 „ „ „ 30.10 od. 1 „ 33.3

(Typlmsepedimie 1816/17 und Scharlachepidimie

im Frühjahr 1814)

1874 starben pr. mille der Einwohnerschaft 20.6 od. 1 „ 48.5

1875 „ „ „ 18.1 od. 1 „ 55.2

Vergleichen wir damit die Mortalität anderer Orte und

Gegenden und stellen wir die dafür berechneten pr. mille-

Zahlen den bei uns gefundenen gegenüber, so finden wir,

dass Chur ein ausserordentlich günstiges Verhältniss in

dieser Beziehung aufweist, um so mehr, wenn wir berück-

sichtigen, dass in den folgenden Zahlen ^ie Todtgebornen
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von der Gesammtzahl der Gestorbenen in Abzug gebracbt

worden sind, während dies bei der Berechnung für Chur

nicht der Fall ist, sondern dieselben mitgezählt sind.

Wir finden nämlich nach „Oesterlen's Handbuch der

medicinischen Statistik '" das Verhältniss der Gestorbenen

ohne die Todtgehornen angegeben

in Sachsen für

„ Würtemberg'

„ Preussen

„ Oesterreich

„ Baieru

,. England

„ Norwegen

„ Dänemark

„ Schweden

„ Belgien

„ Frankreich

1847—56 pr. Jahr wie 1

1843—52

1844—53

1842-51

1842—51

1838—59

1846—55

1845—54

1841—50

1847-56

1844-53

„ Schweiz (21 Kant.) 1850—53

„ Canton Genf 1«54_55

„ „ Waadt 1850—53

„ „ Zürich 1850—53

„ „ St. Gallen 1850—53

„ „ Bern

,, „ Luzern

36.34 od. 27.5 auf 1000

33.7« ^•9.6

35.70 „ 28.0

30.21 „ 33.1

36.01

45.00

55.64

48.71

„ 27.7

„ 22.3

„ 17.9

„ 20.5

48.94 „ 20.4

42.36 „ 23.6

43.56

43.4

49.0

50.2

38.7

37.0

46.3

44.2

„ 22.9

„ 23.0

„ 20.4

„ 19.9

„ 25.8

27.0

21.6 „

22.6 ..

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000
etc. etc.

Es zeigt sich daraus, dass Chur gegenüber den ange-

führten auswärtigen Ländern und schweizerischen Kantonen sich

sehr günstig stellt und zwar allerdings nur für die neueste

Zeit, während für die früheren Zeiten von 1823 rückwärts

es sich ungefähr in gleiche Linie stellt mit den höheren

Zahlen der soeben aufgeführten Tabelle.

Wir wollen darüber nicht rechten, ob die Gubler'schen

Zahlen durchweg richtig sind oder nicht, indessen lässt sich
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doch soviel von denselben mit vollem Rechte sagen, dass

ihre Ermittlmig mit der grösstmöglichen Sorgfalt geschah

und sie desshalb wenigstens als approximativ richtig an-

genommen werden müssen ; auch Oesterlen beansprucht für

die von ihm gegebenen Zahlen keineswegs die Garantie

absoluter Bichtigkeit, während wir eine solche für unsere

Zahlen für 1874 und 75 allerdings beanspruchen zu dürfen

glauben.

Aus unseren obigen Zusammenstellungen für Chur ergibt

sich ferner die erfreuliche Wahrnehmung, dass die Morta-

lität in den lezten Jahren gegenüber früheren Zeiten ganz

wesentlich abgenommen hat, ein Umstand, der, abgesehen

von manchen andern Ursachen, die hier günstig mitgewirkt

haben mögen und die anzuführen zu weitläufig sein müsste,

mir die Beschreibung des äusseren Aussehens der Stadt

Chur noch lebhaft in Erinnerung bringt, die Gubler in

seinem Werkchen gibt: Eingeschlossen von Mauern und

Gräben, enggebaute Gassen, niedere dunkle Zimmer, die

ekelhaftesten Verhältnisse in Bezug auf Entfernung mensch-

licher und thierischer Excremente und der Abfallstoffe der

Haushaltungen, lassen das Chur von 1824 als ein Ort

erscheinen, der heutigen Begriffen von gesunden Wohnstätten

sehr wenig entsprach und besonders zu Zeiten von Epide-

mien denselben den günstigsten Boden liefern musste, um

sich recht nachhaltig einzunisten. Seitdem ist es nun doch

ganz anders geworden und bietet unser Städtchen gegen-

über 1824 ein unendlich freundlicheres Bild, obschon noch

sehr vielerlei Arbeit da wäre für eine wohlwollende Sani-

tätspolizei.

Was ich Ihnen bis jetzt von medicinisclier Statistik für
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Chur mitgetheilt habe und mittheilen konnte, beschränkt

sich auf eine in den allgemeinsten Umrissen gegebene Mor-

talitätsstatistik, die ein ungefähres Bild von der Bevölke-

rungsbewegung unserer Stadi innert den berücksichtigten

Zeiträumen zu geben geeignet ist.

Dagegen besizen wir weder für die Hauptstadt noch

viel weniger für die einzelnen Landgemeinden zahlenmässige

Angaben über eine Morbilitätsstatistik, weder ganz im All-

gemeinen noch mit Bezug auf die relative Betheiligung

der einzelnen Krankheiten als Todesursachen. Wir wissen

nur so ungefähr Einiges über das mehr oder minder häufige

Vorkommen einzelner Krankheitsformen in unserem Kantone.

Meines Wissens sind in dieser Kiclitung bis dahin nur ganz

vereinzelte Untersuchungen angestellt worden, die wir in

der Folge zu berücksichtigen haben werden.

Es sind dies zunächst die Erhebungen, die die Schweiz,

naturforschende Gesellschaft über die Verbreitung der Lungen-

schwindsucht in der Schweiz hat vornehmen lassen und die

auch einzelne Theile Graubündens, darunter auch Chur in

sich schliessen. Es war bei Gelegenheit der Versammlung

der genannten Gesellschaft in Samaden im August 1863,

dass Herr Prof. Dr. Franz Seitz aus München in der Sitzung

der medicinischen Section eine Discussion über das Vor-

kommen der Lungenschwindsucht in verschiedener absoluter

Höhe anregte und war das Resultat dieser Besprechung

der Beschluss der Versammlung, eine Commission zu ernennen,

die mit Vorberathung, eventuell Durchführung einer stati-

stischen Aufnahme der Häufigkeit des Vorkommens der

Lungentuberculose in der Schweiz beauftragt wurde. Die

in derselben Versammlung ernannte Commission constituirte
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sich sofort und begann ihre Arbeit. Man hatte sich nach

vielfachen Berathungen dahin geeinigt, es sei das Haupt-

gewicht auf die Sammlung neuen Materiales nach stati-

stischer Methode zu legen ; die Tabellen beschränken sich

auf die an Lungenschwindsucht Gestorbenen, sollen von

Aerzten bearbeitet werden und soll dabei auf zuverlässige

Beobachter, fest bestimmte Oertlichkeiten und insbesondere

die hypsometrischen Verhältnisse der Beobachtungskreise

Eücksicht genommen werden; die Beobachtungszeit soll die

5 Jahre 1865— 1869 umfassen.

Das Entgegenkommen der Aerzte den Wünschen der

Commission gegenüber war ein sehr verschiedenes und

kostete es sehr viel Mühe, erst lange nach abgelaufener

Beobachtungszeit (1869) dasjenige Material zusammen zu

bringen, das der Actuar der Commission, Herr Bezirksarzt

Dr. B. Müller in Winterthur, seiner im vorigen Herbste

erschienenen Arbeit ,,Ueber die Verbreitung der Lungen-

schwindsucht in der Schweiz, (Winterthur, Bleuler-Hausherr.) '^

zu Grunde gelegt hat.

Es hat diese Arbeit des Herrn Dr. Müller nicht nur

als Beitrag zur Lehre der Verbreitung der Lungenschwind-

sucht in der Schweiz im Ahgemeinen eine sehr hohe Be-

deutung, sondern auch für unsern Kanton insbesondere in

so fern, als wir durch Herrn Maller zuerst eine statistische

Uebersicht über das mehr oder minder häufige Auftreten

einer das Menschengeschlecht am härtesten heimsuchenden

Krankheit, der Lungenschwindsucht, erhalten^ w^enigstens für

einzelne Gegenden. Wenn die Zusammenstellungen f-ir unsern

Kanton nur einige wenige Gegenden umfassen und auch da,

zumal für Cliur, jedenfalls nicht richtige Resultate liefern,
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so ist die Schuld dafür nicht bei Herrn Müller, sondern

bei denjenigen zu suchen, die ihm das Material zu seiner

Arbeit geliefert haben. Wir finden für Chur eine Ziffer der

an genannter Krankheit Gestorbenen, die, wenn sie richtig

wäre, unsere Stadt als einen für Brustkranke sehr verderb-

lichen Ort erscheinen lassen würde, was der alltäglichen

ärztlichen Erfahrung diametral widerspricht. Dies rührt

daher, dass bei der Angabe der Zahl der an Lungen-

schwindsucht hier Gestorbenen gar keinerlei Eücksicht auf

diejenigen Todesfälle genommen worden ist, die als lungen-

krank hieher in Krankenanstalten gebracht wurden und hier

starben, noch auf solche, die anderwärts, besonders in Daves,

an genannter Krankheit starben und hier zur Beerdigung

gelangten. Da nun die procentischen resp. vergleichenden

Berechnungen auf die sesshafte Bevölkerung sich beziehen

sollen, so versteht es sich von selber, dass solche oben

erwähnte Fälle, von der Gesammtzahl der Gestorbenen ab-

gezogen werden müssen, und dann mit dem Keste gerechnet

werden muss, der wirklich hiesige Einwohner betrifft. Glück-

Kcherweise ist es mir gelungen, in dieser Richtung die

wirklichen thatsächlichen Verhältnisse in einer Weise zu

eruiren, dass die Correctur der in MüUer's Arbeit enthal-

tenen Angaben mit ziemlicher Genauigkeit und Sicherheit

vorgenommen werden konnte. Hierüber später das Genauere,

zunächst will ich Ihnen die Angaben des Müller'schen

Berichtes mittheilen, soweit sie unsern Kanton betreffen,

woraus Sie zugleich ersehen, nach wie vielerlei verschie-

denen Gesichtspunkten eine eingehende Statistik sich zu

richten hat. Nachdem Müller die grossen Schwierigkeiten

beklagt, die die Herbeischaffung des nöthigen Materials

4
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verursachte und das schliesslich doch nur wenige Gegenden

betraf und auch da oft einen Beobachtungstermin von nur

2, höchstens 4 Jahren umfasste, gibt er die von ihm be-

rechneten Zahlen folgenderniassen an, mit der Bemerkung,

dass die Beobachtungskreise nur zwischen V3 oder V4 der

Gesammtbevölkerung des Kantons umfassen.

1. Chur 1866— 69=4 Jahre. Bevölkerung gemischt

(Agricol, Industrie, Handel, Beamte) 600 Meter über Meer.

Es° starben 3 auf 1000 Einwohner an Lungentuberculose

oder 11.8 7o der Gesammtzahl der Gestorbenen; nach Abzug

derjenigen Fälle, die die Krankheit auswärts erworben 2.l7oo.

Müller macht selbst auf die hohe Verhältnisszahl aufmerk-

sam und führt sie auf die Fälle der in hiesigen Spitälern ge-

storbenen Ortsfremden zurück, die er nach dem ihm vor-

liegenden Materiale nicht ausscheiden konnte, weil über

diesen Punkt keinerlei Angaben gemacht worden waren.

Von den im genannten Zeiträume gestorbenen Lungen-

schwindsüchtigen, im Ganzen 86, waren 47 männlichen

und 39 weibhchen Geschlechtes und vertheilen sie sich des

Weitern wie folgt:
^^^^^,^^ ^^.^^.^^

1. Kinder . . •
- •

2. Ohne Angaben

3. Hausfrauen .

4. Landwirthe .

5. Zuckerbäcker, Schreiner je 4

6. Gärtner, Korbflechter, Kaminfeger,

Schneider, Wagner, Säger, Nagelschmid

je 1 . . .^ . . _1

2 19

_ 5

2 2

8 —

7 —

ü ebertrag 22 28
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Männlich Weiblich

Hebertrag 22 28
Näherin ..... 3

Schneiderin, Modistin, Bettmacherin,

Wäscherin je 1 . . . . 4

7. Fabrikarbeiterinnen ... — 2

(Vielleicht vom Meyersboden, auf Ge-

biet von Churwalden, also wenn nicht

in Chur wohnend, auch abzuziehen, wie

bei den Spitalgängern.)

Mägde ..... 2

8. Postcommis 2, Portier, Kellner, Tag-

löhner je 1 . . . .5
9. Kaufmann 5, Commis 6, Hausirer,

Wirth je 1 . . . .13

10. Ingenieurs 2, Priester, Advokat, Thier-

arzt, Lehrer, Beamter je 1 . .7 —

Summa 47 39

-= 86

2. Mns. 1.4700; 2 Jahre. Agricole Bevölkerung.

Männlich 0. Weiblich 4 und zwar

Bäuerinnen 2

Kellnerin 1

Krämerin 1

Summa 4

3. Misox und Calanea, Beobachtungszeit 3 Jahre, vor-

wiegend agricole Bevölkerung, hohe Zahlen, selbst für die

höchstgelegenen Ortschaften. Nach der Meereshöhe ge-

ordnet ergaben sich folgende Zahlen:
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a. St. Vittore bis Lostallo in 269-4V5 Meter

Höhe über Meer: 2.47oo und 1.57oo.^

b. Verdabbio-Soazza in 595—630 Meter Höhe,

3 Jahre, keine Fälle.

c. Buseno-Mesocco in 736-791 Meter Meeres-

höhe: 2.70/00 und 1.6V
Von den 6 Fällen in Arvigo kommen 3 auf eine

Famihe.

St. Maria bis St. Domenica 944— 1040

Meter hoch: 5.30/oo und 1.47oo.

Rossa-Braggio 1099-1284 Meter Höhe:

3.4>o.

Nach Berufen geordnet:
Mäniilicli

Kinder

Ohne Angaben .

d.

e.

Hausfrauen

4. Bauern

5. Glaser

6. Gypser, Flachmaler je 3

7. Zukerbäker, Maurer, Sichel-

macher, Kaminfeger je 1

8. ührenmacher

9. PohzeJsoldat, Söldhng je 1

10. Wirth

11. Arzt 2, Student 1

1

10

6

4

2

2

1

3

Weiblich

1

1

6

13

Summa 29 21 = 50

*) Die I. Zahl bedeutet die Gesammttodeszahl an Schwindsucht

auf 1000 Einwohner reduzirt, die IL dagegen nur diejenigen, deren

Krankheit an Ort und Stelle erworben worden ist, nach Abzug der-

jenigon von auswärts acquirirter Tuberculose.
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4. Briisio 0.9700 und 0.67oo, Puschlav l.O^oo

und 0.8700. Die Hälfte der Fälle ist von aussen importirt.

Beruf und Geschlecht.
-M
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Tarasp 1401 Meter, 2.1>o,

Sins 1433 Meter, O.V^/oo,

zusammen 1.17oo und 0.77oo.

Ardez 1523 Meter, 1.27oo,

Fettan 1647 Meter, 1.57oo,

zusammen l.S^oo und 0.8^/oo.

Nach Beruf und Geschlecht.

Männlich Weiblich

Kinder ....
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Davoö 1556 Meter, 2 Jahre, 8 Fcälle von auswärts

in der Kuranstalt.

Oberengadin, 6 Fälle von auswärts und zwar für

Scanfs 2, Zuz 1, Samaden 2, Silvaplana 1.

(1650— 1816 Meter.) Beobaclitungszeit 2 Jahre.

Zusammenstellung der Berufsarten und GescJdechtes der

Gestorbenen.

Männl. Weibl.

1. Kmder 8 4 == 12 -= 5.27o

2. Erwachsene ohne Antraben 2 26 = 28) ^ ^

3.
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andern Kantone treten hier die von aussen eingebrachten

Erkrankungen an Lungenschwindsucht in den Vorder-

grund ; sie betragen etwa ^s aller Fälle, wenigstens bei

den vorliegenden Stationen, so dass sich nach xibzug der-

selben die Mortalität auf l.ö^oo reduzirt. Diese auf der so

häufigen periodischen Auswanderung der Bündner beruhenden

Verhältnisse machen sich namentlich auch in den höheren

Stationen geltend. — Für die Bestimmung des Sterblich-

keitsverhältnisses der Lungenschwindsucht zur all-

gemeinen Sterblichkeit liegen zu wenige Angaben vor.

2. Auf das männliche Geschlecht fallen 55%, auf das

weibHche 45%, vielleicht theils in dem häufigeren Aus-

wandern der Männer^ theils in der selteneren Industrie-

beschäftigung der Weiber begründet.

3. Auf die erste Jahreshälfte fallen 53.2^0, auf die

zweite 46.87o.

4. Bei den Berufsarten ist das Handwerk mit 27%
am stärksten belastet; es befindet sich darunter ein grosser

Theil der in fremden Landen ihr Brod suchenden Auswan-

derer, die Zukerbäker, Glaser, Gypser u. s. w., Avie bei

den 13.9% des Handels die Kafi'eewirthe und -Sieder eine

Rolle spielen. Die Landwirthschaft ist mit 21.3% am zweit-

höchsten vertreten, und hiebei fallen gut 3/4 ungewöhnlicher

Weise auf die weibliche Bevölkerung, welcher ein grosser

Theil der agricolen Beschäftigung gerade in Gegenden, aus

welchen die Männer ins Ausland gehen, lastend aufliegt.*'

Als allgemeines Resultat der Müller'sehen Untersuchun-

gen ergibt sich, dass eines der durchschlagendsten Momente

für die grössere oder geringere Häufigkeit der Lungen-

schwindsucht der sociale Stand der Bevölkerung
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darstellt; in agricolen Gegenden ist Lungenschwind-
sucht selten, in industriellen häufig. ,,Eben so

fest steht die Thatsache, dass mit zunehmender Höhe die

Lungenschwindsucht seltener wird, obgleich dieses

Moment weder so regelmässig, noch vielfach so durch-

schlagend sich zeigt, wie gewöhnlich erwartet und ander-

wärts hervorgehoben wird.'^

Mit Bezug auf den Einfluss der Höhenlage auf die

Entwicklung der Lungenschwindsucht fasst Müller seine

aus den mühsamsten Berechnungen erhaltenen Resultate in

folgende Sätze zusammen

:

„1. In der Schweiz ist mit zunehmender Höhe sicher

eine Abnahme der Häufigkeit der Lungenschwindsucht
wahrnehmbar.

2. Lungenschwindsucht kommt, so weit bis jetzt

bekannt ist, auch in den höchst gelegenen Ortschaften,

wenn auch hier selten, vor.

3. Lii Durchschnitt haben die niedersten Lagen doppelt

so viel Lungenschwindsucht als die höchsten, nach

Abzug der auswärts erworbenen Fälle aber bedeutend mehr.

4. Die Abnahme der Lungenschwindsucht mit

zunehmender Höhe vollzieht sich weder constant, noch in

regelmässiger Progression; die dabei zu Tage tretenden

Unregelmässigkeiten und Schwankungen werden hauptsäch-

lich durch die socialen Stellungen bedingt, indem "die indu-

striellen Bevölkerungsgruppen starke Unregelmässigkeiten,

die gemischten die regelmässigste Abnahme zeigen, während

die agricolen Gruppen schon bei verhältnissmässig geringer

Höhe ihre unteren Werthe erreichen.

6, Das vorhandene Beobachtungsmaterial zeigt hie und
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da solche Mängel und Lücken, dass die Ergebnisse der Unter-

suchung nur als annähernd richtige bezeichnet werden dürfen.'*"

Die Arbeit MüUer's, ein Riesenwerk, wenn man die

Schwierigkeit der Ordnung eines grossen ungenauen und

unvollständigen Materiales und die unendlichen Detailberech-

nungen, die nach den verschiedensten Gesichtspunkten an-

gestellt wci'den mussten, bedenkt, verbreitet sich auch über

weitere aetiologische Momente der Entstehung der Lungen-

schwindsucht, wie Erblichkeit, Alter, Beruf etc., sowie über

die relative Häufigkeit des Sterbens nach den einzelnen

Monaten etc., und sucht die einschlägigen Verhältnisse zahlen-

mässig zur Darstellung zu bringen. So sehr ein genaues

Eingehen in diese unzähligen Details für die allgemeine

Lehre von der Tuberculose von überaus grossem Interesse

wäre, so muss ich hier doch darauf verzichten, um Sie

nicht durch unendliche Zahlen in Morpheu's Arme zu liefern,

dann aber hauptsächlich, weil das Herrn Müller aus unserm

Kantone zur Verfügung gestandene Material so lückenhaft war,

dass es ausser den oben im Allgemeinen angegebenen Schluss-

folgerungen mit Bezug auf Lebensstellung (socialer Stand) und

Höhenlage in ihrem Einflüsse auf die Entstehung der Lungen-

schwindsucht zu weitergehenden Untersuchungen und Schlüssen

kaum verwerthbar erscheint, letztere also nur sehr bedingt

auch auf unsern Kanton bezogen werden dürfen.

Vergleichen wir die Sterblichkeitsziffer an Tuberculose,

die Müller für Chur gefunden, so möchte man fast er-

schi'ecken, wenn man wahrnimmt, dass wir in dieser Rich-

tung von den sehr vielen in die Untersuchung inbe-

griffenen Ortschaften (über 200) der Schweiz eine der

ersten Nummern erreichen und nur von einzelnen Orten,
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wie Stadt Bern, Basel-Stadt, zum Tlieil erst um Zehntels

per mille übertroffen werden.

Glücklicherweise verhält sich nun die Sache in Wirk-

lichkeit ganz wesentlich anders und wenn ich hier eine

Correctur der Müller'schen E.esultate vornehmen muss, so

vei'wahre ich mich ganz ausdrücklich dagegen, als ob ich

Herrn Dr. Müller aus seinen Angaben den geringsten Vor-

wurf machen wollte; er hat das ihm vorliegende Material

vollständig richtig verwerthet und der Fehler Hegt in diesem

letzteren selbst.

Um nun ein annähernd zuverlässiges Eesultat über die

Häufigkeit der Lungenschwindsucht resp. der in Folge

dieser Krankheit jährhch in Chur Sterbenden zu erhalten,

mussten von der Gesammtzahl der jährhch an Lungen-

schwindsucht Gestorbenen alle diejenigen in Abzug gebracht

werden, die von auswärts in hiesige Spitäler kamen und

hier an genannter Krankheit starben, also nicht zur sess-

haften Bevölkerung gehören und dann auch diejenigen, die

auswärts an Lungenschwindsucht gestorben sind und

nur zur Beerdigung hieher gebracht wurden und die alle

in den hiesigen SterbeHsten aufgeführt sind. Letztere Eubrik

muss ich hier unberücksichtigt lassen, ein Umstand, der die

von mir angestellte Berechnung jedenfalls in für unsere Stadt

ungünstigem Sinne beeinflussen muss. Nach den Müller'schen

Tabellen starben in den 4 Jahren von 1866— 69 in Chur

an Tuberculose 86 Personen oder 21.5 per anno oder

auf 1000 Einwohner 3.0 pro Jahr.

Nach einer von mir in früheren Jahren zu anderem

Zwecke für mehrere Jahre gemachten statistischen Ueber-

sicht der Krankenbewegung im Kreuzspital habe ich ge-
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funden, dass im Mittel jährlicli circa 6 Auswärtige dort

an Lungenscliwindsuclit starben; für das Stadtspital war

Herr Dr. Kellenberger so freundlich, mir die nöthigen An-

gaben zu machen ; diese betreffen allerdings nicht die Be-

obachtungszeit, die Müller zur Verfügung stand, sondern

die Jahre 1874 und 75. Aus den 60ger Jahren waren

im Stadtspital keine Krankenjournale vorhanden. Nach den

Aufzeichnungen des Herrn Dr. Kellenberger ergeben sich

dort im Mittel pr. Jahr 4.5 Todesfälle an Lungenschwind-

sucht, die auswärts Wohnende betreffen. Also in beiden

Anstalten durchschnittHch 10.5 Todesfälle an Lungen-

schwindsucht, die wir von den bei Müller angegebenen

21.5 in Abzug bringen müssen. Darnach ergibt die mitt-

lere Mortalität Chur's an Lungenschwindsucht pr.

1000 Einwohner, die Volkszahl zu Grunde gelegt, die Müller

benutzt hat, nämlich 7271 = 1.5 statt 3.0 oder circa

6% der Gesammtmortalität, dieselbe wie unten erörtert

werden wird, reduzirt. — Damit rücken wir in der Beihe

weit vor : die Ziffern bei Müller für über 200 Orte der

Schweiz variren zwischen 0.15 und 5.3.

Bevor wir die MüUer'sche Arbeit verlassen, muss ich

noch auf das Verhältniss der Mortalität im iVllge-

meinen, soweit dieselbe Chur und die Zeit von

1866 — 69 betrifft, zurückkommen. Während dreien

von diesen 4 Jahren (welches in Wegfall kommt, ist nicht

angegeben) starben im Ganzen 546 Personen oder 182

pr. Jahr. Analog der Mortalitätsberechnung für die Jahre

1874 und 75 (vide oben) würden jährHch an Auswärts-

wohnenden und hier in den Spitälern Gestorbenen etwa 40

in Abzug zu bringen sein, so dass sich eine Mortalität
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von 19.5 auf 1000 Einwohner ergeben würde. Diese

3 Jahre mit 1874 und 1875 zusammen ergeben Sterb-

lichkeit per Jahr und miUe von = 19.4.

Vergleichen wir die für Clmr füi' einen allerdings sehr

kurzen Zeitraum von 4 Jahren gefundene Sterblichkeitsziffer

an Tuberculose, wie wir sie berechnet haben und wie wir

sie als wenigstens approximativ richtig annehmen dürfen, mit

den diessfähigen Verhältnissen, die sich bei Oesterlen für

eine grosse Reihe von grösseren Städten in verschiedenen

Ländern Europa's, sowie für ganze Staaten, aufgeführt finden,

so ist dieselbe, wie auch die meisten andern kleineren Orte

der Schweiz, die Müller in Berücksichtigung gezogen hat,

sehr klein d. h. sehr günstig, während unsere grösseren

schweizerischen Städte mit den Oesterlen'schen Angaben so

ziemlich übereinstimmen, immerhin noch insofern günstige

Zahlen bieten, als sie den kleineren der dort aufgeführten

entsprechen. Die Oesterlen'sche Tabelle varirt von 2.2 bis

7.0^00 Todesfälle an Lungenschwindsucht auf je

1000 Einwohner für die einzelnen Städte.

Es versteht sich wohl von selbst, dass unter dem Namen

Lungenschwindsucht sowohl die acute Miliartuber-

culose, als diejenigen Formen verstanden sind, die unter

dem Bilde chronisch entzündlicher Prozesse verlaufen; eine

Trennung beider Formen oder gar noch einer dritten, als

käsige Bronchiolitis bezeichneten, war aus naheliegenden

Gründen ausser dem Bereiche der Möglichkeit.

III.

Zum Schlüsse meiner heutigen Mittheilungen will ich

noch anführen, dass ich vor 2 Jahren, als ich wegen ander-
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weitiger Untersuchungen mehrfach in Jenins anwesen(l war,

einiges Material zum Zwecke statistischer Bearbeitung ge-

sammelt habe, das dann später durch Herrn Pfarrer Wyss

daselbst noch für eine Reihe von Jahren ergänzt wurde

imd nun einen Zeitraum von circa 50 Jahren umfasst,

jedoch nur noch theilweise bearbeitet werden konnte. Ich

beschränke mich hier auf die Notiz, dass Jenins für die

Jahre 1870— 73 bei 467 Einwohnern nach der Zählung

von 1870 eine mittlere Jahresmortalität von 22.4 per

mille Einwohner zeigt.* Es ist auffälhg, wie oft in dem

dortigen Kirchenbuche als Todesursache Lungenschwindsucht

aufgeführt ist und wurde mir das häufige Vorkommen dieser

Krankheit in dortiger Gemeinde sowohl ärztlicherseits, als

von dortigen Einwohnern übereinstimmend bestätigt.

Die Todtenzahl der einzelnen Jahre variren von 7— 20

pr. Jahr, eine Warnung, wie man in solchen Dingen nicht

einzelne Jahre, sondern wo möglich längere Reihen solcher

in Rechnung nehmen muss, um nicht gar zu curiose Re-

sultate zu erhalten und ist dies um so nöthiger, je kleiner

der Ort ist.

Am Schlüsse meiner für Sie durch die vielen Zahlen

(aber ohne viele Zahlen keine Statistik) gewiss sehr ermü-

denden Untersuchungen angelangt, bedaure ich sehr, Ihnen

nicht mehr bieten zu können. Ich habe aus dem mir zu

Gebote stehenden Materiale nur dasjenige herausgehoben,

das mir zur statistischen Verwerthung geeignet erschien

und dessen ist leider wenig genug vorhanden.

'-•= Das Mittel der Sterblichkeit von 10*/2 p. J. für diese 4 Jahre

stimmt fast genau mit den mir gütigst gemachten ]\rittheihingen

des Herrn Pfarrer "Wyss in Jenins lür die 50 Jahre von 1822 an,

die p. J. 10.4 ergibt, eben so wüi'deu diese 50 Jahhre eine pr. mille

Mortalität von 22.7 ergeben.
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So wenig üun auch die gegebenen Zahlen einer, absolute

Exactheit fordernden Kritik, genügen mögen, so sind sie

doch hinreichend genau zu Vergleichungen, wie wir sie oben

nach Oesterlen gegeben haben; unsere Zahlen theilen eben

mit sehr vielen statistischen Zahlen das Loos nur anucä-

hernder Genauigkeit, die auch Oesterlen für die seinigen

ausdrücklich hervorhebt.

Für die Folge wird es uns viel leichter gestattet sein,

nicht nur für Chiu', sondern mehr oder weniger für den

ganzen Kanton, die Materiahen beizttbringen, die die mög-

lichste Gewähr der Zuverlässigkeit für statistische Bearbei-

tung der Mortahtät, Bevölkerungsbewegung etc. nach ihren

verschiedensten wünschenswerthen Pachtungen, gewähren. Es

ist dies die jetzt eingeführte Führung der Civilstandsregister

nach dem im neuen eidg. Gesetz über Civilstand vorge-

schriebenen einheitlichen System, aus denen sich mit rela-

tiver Leichtigkeit die richtigen Grund- und ürzahlen er-

geben, an der Hand derer eine Statistik zu bearbeiten ist.

Wie weit die Vorschiift, dass bei allen Todesfällen die

Todesursachen ärzthch bescheinigt sein müssen, sich erfüllen

lässt, bleibt abzuwarten; wir werden in dieser Hinsicht wohl

nur relative Gewähr der Pdchtigkeit erhalten, wie ich aus

den bis jetzt nachgesehenen Diagnosen in den Sterberegistern

ersehen konnte, aUein immerhin doch die viel bessere, als

sie uns die bisherigen Aufzeichnungen der Kirchenbücher

bieten konnten. In zweiter Linie ist es die jetzige Art und

Weise der ärztHchen Untersuchung der Militärpflichtigen,

die ein sehr werthvoUes Material über die relative Häufig-

keit gewisser pathologischer Ereignisse und Vorkommnisse

bei einer bestimmten Altersklasse von Männern liefert, das
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wohl selir der Bearbeitung nach statistischer Methode werth

sein wird, und eine solche auch erfahren soll, so bald ein

längerer Beobachtungszeitraum verflossen ist und man dann

mit hinlänglich grossen Zahlen arbeiten kann.

lY.

Es erübrigt mir noch, Einiges beizufügen über das

Vorkommen von Lungenschwindsucht in Chur in

früheren Zeiten. Was wir darüber wissen, erhebt sich nicht

über den Werth ganz allgemeiner, sogar nur muthmass-

licher Angaben.

A. Sprecher bemerkt in seiner G-eschichte Grau-

bündtens während des 18. Jahrhunderts, dass die herr-

schenden Krankheiten besonders Seitenstich, Auszehrung,

Poken, Wassersucht, und in manchen Thälern die Euhr

waren. Blattern sind durch die seitdem eingeführte allge-

meine obligatorische Impfung zu einer seltenen Krankheit

geworden, von eigentlichen Epidemien ist wohl kaum mehr

die Eede, ausser jener kleinen Epidemie davon, die hier in

Chur im Jahre 1871 herrschte. Buhr ist ebenfalls sehr

selten, Seitenstich dagegen tritt jährlich besonders am Lande

vielfältig auf; dagegen sind die Bezeichnungen Auszehrung,

Wassersucht nach heutigen Begriffen so vieldeutig, da sie

keine Krankheiten, sondern Symptome darstellen, denen

die mannigfaltigsten Krankheitsprocesse zu Grunde liegen

können, dass wir uns begnügen, die Angaben ohne weiteren

Comentar zu registriren.

Noch weniger belehrt uns die Angabe von Lehmann
(der sein Buch über Graubündten gegen Ende des XVIII. Jahr-

hunderts geschrieben hat) über die im Lande herrschenden
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Krankheiten und über die nähere Natur derselben und gehen

wir stillschweigend darüber hinweg, und bemerken nur, dass

bei ihm die Ausdrücke Schwindsucht^ Auszehrung gar nicht

vorkommen, ein Zeichen, dass diese Zustände (ich brauche

hier absichtlich nicht den Namen Krankheiten) jedenfalls

nicl^ zu den alltäglichsten und häufigsten Erscheinungen

gehörten.

Dr. Aebli, der 1821 in seinem Büchlein ^^üeber die

Verfassung der ärztlichen Gesellschaft Graubündens '*' einen

allerdings sehr fragmentarischen Abriss der hauptsächlich

in unserem Kantone vorkommenden Krankheiten gibt, spricht

mit keinem Worte von Lungenschwindsucht oder Aus-

zehrung, während G u b 1 e r in seinem oben erwähnten Schrift-

chen über die medicinische Topographie von Chur in dem

Abschnitte über die in Chur hauptsächhch vorherrschenden

Krankheiten sagt: ^,Die Krankheiten der Gestorbenen sind

leider in den Kirchenbüchern nicht angegeben. Entzündliche

Krankheiten sind im Allgemeinen häufig vorkommend, welche

durch Erkältung entstehen. Seit den 5 Jahren meines Auf-

enthaltes in Chur (Gubler schreibt 1824) sind bei Weitem

die meisten Krankheiten Lungenauszehrungen, welche

häufig in der Blüthe der Jahre zwischen dem 20.— 30. Jahre

tödthch werden.^'' Dann folgt weiter ein Excars über das

Vorkommen noch anderer Uebel, der jedoch für unsere

heutigen Anschauungen der den einzelnen Krankheiten zu

Grunde liegenden pathologisch-anatomischen Prozesse, so

antiq anheimelt, dass ich es vorziehe, nicht näher darauf

einzutreten.

Die obige kurze Notiz über das häufige Vorkommen

von Lungenschwindsucht, die bei Gubler sich findet,

5
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hat jedoch Herrn Prof. Dr. Hirsch in BerHn veranlasst,

in seinem Handbuche der historisch-geographischen Patho-

logie (Erlangen 1862— 64) Chur zu denjenigen Oertlich-

keiten zu zählen, wo Lungenschwindsucht sehr häufig vor-

kommt und beruft sich Hirsch ganz speziell auf Gubler,

Es heisst dort: ^,Aus der Schweiz liegen nur vereinzelte,

hieher gehörige Mittheilungen, so namentlich über das häu-

fige Vorkommen von Schwindsucht in verschiedenen Bezirken

des Kantons Zürich, in den Rhoneniederungen des Waadt-

landes und ünterwallis und in Chur vor/^

Die Pesultate der Müller'schen Untersuchungen sind nun

ganz geeignet, dieses für Chur ungünstig lautende Urtheil

zu bestätigen und ich erblickte daher eine Pflicht darin,

durch Herstellung des richtigen Sachverhaltes diesen jeden-

falls grossen Irrthum auf sein richtiges Mass zurückzuführen,

was ich durch die oben näher ausgeführten Correcturen

der Müller'schen Zahlen gethan zu haben glaube.



III.

Monatliche und Jahres-Resultate

der

f'-eff'§i§sliekia Isi

m

Graubünden.

JAHUGANa 1874.

Von den für 1873 aufgeführten Stationon fallen Bru-

sio, Bernina (Passliöhe) und Ca stiel, wo die Beob-

aclitungen aufgehört haben^ sowie Churwalden, dessen

Tabellen noch nicht berechnet worden sind, fort ; doch hoffen

wir die letzteren seiner Zeit nachtragen zu können, um so

mehr als für diese Station bereits ein vieljähriges und

sorgfältig beobachtetes Material vorliegt. Ferner sind in

G u a r d a langjährige, sehr verdankenswerthe Notirungen mit

dem Juni des vorliegenden Jahrganges vorläufig abge-

schlossen worden. Dafür tritt das benachbarte Ardez in

die Eeihe, das sich noch speziell zur Vergleichung mit dem

gleich hoch gelegenen Splügen eignet. Die phänologischen

Erscheinungen bleiben fortan bei der neuen Einrichtung der

Schweiz. Meteorol. Puclicationen leider unberücksichtigt, so

dass unsere Zusammenstellung nur sehr dürftig ausfallen konnte.

Einige interpolirte Zahlen sind mit einem * bezeichnet.
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Monat Januar.
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Jahr 1874.

Barometer
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Monat Februar.

Station
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Jahr 1874.

Barometer

auf in Millimeter
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Monat März.



Jahr 1874,

Barometer

auf in Millimeter
i



Monat April.

74

Oj ^ J.I
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Jahr 1874.

1

auf C
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Monat Mai.

Station
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Monat Juni.

u

Cfo
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Jahr 1874.

Barometer

auf in Millimeter
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Monat August.
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Jahr 1874.

Barometer

auf in Millimeter.
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Monat September.
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Jahr 1874.

Barometer

auf in Millimeter
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Monat October.



87

Jahr 1874.

Barometer

auf in 31illimeter.
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Monat November.
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Monat December
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Jahrgang 1874. Jahresmittel
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und Extreme.



PerMisclie Erscleimipn iM Natnrereipisse.

Erste Blüthe des Märzblümchens, (Primul. acaulis) bei

Chur am 26/11.

„ ,5 der Erle, bei Chur den 27/11.

^5 ;,,
des Schneeglöckchens, (Galanth. nival.)

bei Chur den 27/11.

„ ,^ des Hasel Strauch es, bei Chur den 28/11.

^, ,^ des Huflattigs (TussiL Farfara), bei Ardez

den 17/III, bei Scanfs den 30/III.

^5 „ des Frühlingssafrans (Crocus veruus),

am 17/III unterhalb Vetan, am 20/III

bei Ardez^ am 30/III bei Seanfs,

,^ ,^ der Cornelkirsche, bei Chur am 28/111.

^5 ,^ des Veilchens (Viola odor.), bei Chur am

29/III.

^, „ der Allee- Pappel am 11/IV bei Chur.

,^ „ des Kirschbaums am 27/IV bei Andeer.

Ankunft der St aar e, bei Chur am 25/2.

,, der Bachstelze (Motac. alba), bei Chur 13 — 1 9/IIL

^, des Hausroth Schwanzes, bei Chur am 20/111.

,^ des Schwarzkopfs (Sylvia atric), bei Chur am

11/IV.

Erster Kukuksruf, bei Chur 24/IV, bei Guarda am 28/IV.
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Das bemerkenswertheste meteorologisclie Ereigniss dieses

Jahrganges bildet der enorme Schneefall deS Winters

1874/75, schon durch den Umstand ausgezeichnet, dass der-

selbe sich sehr früh, d. h. schon mit dem 15. November

einstellte. (Es mag hier eingeschaltet werden, dass noch der

Monat Mai dieses Jahrganges auffallend viele Schneetage

zeigte: 15 Tage in Davos, 10 in Bevers, Klosters und

Flatta, 7 in Sjplügen, 4 in Cliur u. s. w.) Die grösste

Schneemasse fiel gleich von Anfang an und die ein Mal

gebildete Schneeschichte erhielt sich selbst bei Chur bis in

den Monat März hinein, wo die den ganzen Winter über auf

dem Strassenpflaster lagernde schlittbare Bahn durch die

Strassenpolizei weggeräumt wurde. Beispielsweise betrug die

Menge des je frisch gefallenen und gemessenen Schnee's

:

Station.
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Alles brachte der Bevölkerung, namentlicli in den höheren

Thallagen, mannigfaches Ungemach und fast unüberwind-

licLe Verkehrsstörungen. Vielfach konnten die Holzvorräthe

nicht mehr aus den Waldungen bezogen werden; nach ab-

gelegenen Ställen und Mayensässen musste ein Weg mit

der äussersten Anstrengung, oft der Lavinen wegen mit

Lebensgefahr erzwungen werden, sollte die dort winternde

Viehhabe nicht wegen mangelnder Wartung zu Grunde gehen

;

gelegentlich fand der Verkehr zwischen Nachbarn mittelst

Schnee-Tunnels statt ; vielerorts brachen die Dächer unter

der ungeheuren Schneelast ein, so dass dieselben in manchen

Gemeinden vorsichtshalber abgeräumt werden mussten. Einige

Notizen aus den Tagesblättern mögen noch die damalige

Calamität illustriren :

(November 1874.) In Frauenkirch ging eine Lawine

nieder, die zwei Ställe mit sich fortriss.

Zur Oeffnung der Strasse Klosters-Davos mussten 100

Mann drei volle Tage verwendet werden.

Die Taminser hatten ungewöhnliche Strapazen zu be-

stehen, um in die Maiensässe auf Kunkels den Weg zu

öffnen; 40 Mann waren damit beschäftigt. Sie sanken so

tief ein, dass sie den Schnee mit ihren Knieen festdrücken

und dann sich der Länge nach auf den Schnee werfen

mussten, um mit der Brust zu bahnen.

Von ChuTwalden nach Far^an brauchts die Post 3 Stunden

Zeit. Von Scanfs nach Zuz (ca. 74 Stunde sonst zu laufen)

brauchte die Post 4 Stunden.

Auf der Lenzer Heide liegen solche Schneemassen,

dass letzten Freitag 40 Mann nicht im Stande waren, Bahn
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zu brechen für die Post. Am nämlichen Tage brauchte

dieselbe von Lenz weg bis auf den Marktplatz (Lenzer Heide)

4 Stunden.

Der Schnee liegt dort 8 Fuss hoch. Ein bewohntes

Berghäuschen nebst Stall mussten förmlich hervorgeschaufelt

werden.

In liatzis soll der Schnee 3 Fuss und in Flims 7 Fuss

hoch liegen.

Die Gemeinde Ems hat fast all ihr Vieh aus den Maien-

sässen herunterholen müssen.

Im nämlichen Dorfe wurden 2 und berghalb 3 Ställe

eingedrückt u. s. w.

Mannigfach waren auch die Unglücksfälle durch Lawinen,

denen mancherorts Menschenleben zum Opfer fielen. — Eine

eigenthümliche Katastrophe, aller Wahrscheinlichkeit nach

durch eine WindhOSG veranlasst, ereignete sich im Savier-

thal bei dem gegen 6000' hoch liegenden sog. j^Hof'*^

hinter dem Hauptorte des Thaies am linken Ufer der Ra-

biusa gelegen. In der Nacht vom 19/20. November wurden

unter heftigem Brausen und Toben 1 Wohnhaus, 2 Alp-

hütten und '2> 6 Ställe plötzlich von einem Wirbelsturm erfasst,

zum Theil verschoben und zum Theil vollständig zerrissen

und zerstreut. Das Zerstörungsfeld soll eine halbe Stunde

breit gewesen sein und von den Alphütten sich bis zum

Bachufev hinuntergezogen haben. Glücklicher Weise war

kein Menschenleben zu beklagen; immerhin waren aber die

Noth und der Schaden der wenigen Einwohner durch Ver-

nichtung ihrer Wintervorräthe und Einbusse an Vieh em-

pfindhch genug. Zudem war es ihnen des grossen Schnee's

wegen nur erst nach mehreren Tagen möglich, mit ihren

6



unterlialb wohnenden Nachbaren in Verkehr zu kommen.

Während des Ereignisses sollen glaubwürdige Beobachter

Bhtze wahrgenommen haben; auch wurde der Umstand hervor-

gehoben, dass die Trümmer der Gebäude nicht wie in Folge

des Luftdrucks durch Lavinen nach eine r, sondern nach

verschiedenen Eichtungen hingeschleudert worden seien. Ganz

aufgeklärt wird die Sache wohl nie werden ; beiläufig wollen

wir nur daran erinnern, dass kleine Wirbelwinde durch

welche Heuhaufen, schwere Steine und dergl. unter sausen-

dem Geräusch ein Stück weit in die Luft gehoben werden,

in unseren Bergen dann und wann zur Beobachtung ge-

langen.

Eine starke Windhose soll auch ob Mathon im Mayen-

säss Zuppols am 2/VII Mittags aufgetreten sein.

ErdstÖSSe wurden am 4/IV in Fosehiavo, am 29/IV

11 Uhr Vormittags in Ärdez und am 21/IX in ßamaden

notirt. —
Aus der Thierwelt sei noch erwähnt, dass durch den

grossen Schnee ein HirSCh oberhalb Furna so abgemattet

wurde, dass er durch einige kräftige Männer eingefangen

und nach dem Dorfe herunter gebracht werden konnte. —
In ähnlicher Weise wurde in St. Antonien drei Rehe ein-

gefangen und vor dem Hungertode gerettet.



IV.

Zur KßitDiss lier Hymenopteren k Olier-EflEaftins

L. von Heyden,
Dr. philos. honor. c, Hauptmann z. D. in Frankfurt a. M.

I. Braconiclae.

Die Braconiden, oder Schlupfwespen mit nur einem rück-

laufenden Nerv der Vorderflügel, sind meist kleine Thiere,

die aber durch ihre Lebensweise, in Eaupen und Larven

anderer Insekten, einen grossen Antheil an der Erhaltung

des Gleichgewichtes in der Natur haben, und verhindern,

dass manche Insekten, zumal die schädlichcD, allzusehr über-

hand nehmen.

Ich gebe hier eine Aufzählung von im Ober-Engadin

bei St. Moritz gesammelten Arten ; wenn es auch vorerst

nur wenige sind^, so wird es doch Interesse erregen, von

sicher bestimmten Arten (sie wurden alle von Obermedicinal-

rath Dr. Reinhard in Dresden revidirt), Notizen über ihr

Vorkommen und ihre Verbreitung zu erhalten. Die gesam-

melten Arten sind folgende :

1. BraCOn instaMliS Wesm. Ein Weibchen Mitte

JuH aus einem Cocon auf einem Blatt von Veratrum ent-
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wickelt; ein Männchen gefangen. In Frankfurt aus Gelechia

Brahmiella erzogen. Mein Vater fand die Art auch bei

Constanz und Badenweiler im Schwarzwald; Wesmael be-

schrieb sie nach Stücken aus Brüssel.

2. SigalphUS CaUdatllS IfeeS. Ein Weibchen vom

Berninapass. Frankfurt. Lebt nach Kirchner in der Eaupe

von Tischeria complanella; von Eatzeburg und Nördlinger

aus Orchestes quercus gezogen.

3. öielonUS annillipeS Wesm. Eine Varietät mit

ganz schwarzen Mittel- und Hinterbeinen, die Kniee und

Schienen der Vorderbeine bräunlich, nicht gelb. — St. Moritz

ein Männchen gefangen. — Die Stammart besitze ich aus

Genua (Boie) ; von Mombach bei Mainz aus Pyralis-Eaupen

auf Eryngium Mitte Juli erzogen. Von Wesmael bis Brüssel

gefunden.

4. ChelonUS retUSUS ISTeeS. Ein Weibchen von St. Moritz.

— Nees beschrieb die Art nach Berhner Stücken.

5. Ascogaster anmilaris lees. — st. Moritz Ende

Juh zv7ei Stücke aus Eaupen erzogen. Von Nees nach Ber-

liner Stücken beschrieben. Auch von Frankfurt im Juli aus

Eaupen entwickelt. — Eeinhard kannte nur meine Stücke.

6. Microgaster tiiberculifer Wesm. Mitte April aus

Maden entwickelt, die bei St. Moritz Ende JuH einzeln in

der Eaupe von Cerostoma nemorella auf Lonicera caerulea

lebten. — Ich besitze die Art aus Birstein am Südabhang

des Vogelbergs, aus Soden im Taunus, aus Genf (Buess),

Aachen (Förster); Wesmael fand sie bei Brüssel.

7. M. Wesmaeli Rutlie. Ein Stück von St.-Moritz. —
Belgien (Wesmael). — Oranienburg (Prediger Neuhaus bei

Euthe).
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8. M. ObSClirUS IfeeS. — Ein stück von St. Moritz.

— Ich besitze die Art aus Birstein (Dr. Bauer), Hofheim

im Taunus, Anfang Juni. — Genf (Buess). — Nees fand

sie bei Sickershausen und beschrieb sie auch nach BerUner

Stücken. Wesmael kennt sie aus Brüssel und Lüttich.

(M. spurius Wesm. bei Ragaz Mitte August zwei

Stück gefunden ; ich besitze die Art ferner aus Genf (Buess),

Birstein, Frankfurt, Soden. — Lebt nach Kirchner in

Bombyx Vintüa, doch stammt das Frankfurter Stück aus

einer Bärenraupe ; Wesmael fand sie bei Brüssel.)

9. M. mÜrmilS Haliday. Von der Alp Lared bei

St. Moritz aus einer Kaupe einmal erzogen. Frankfurt aus

der Raupe von Coleophora albitarsella entwickelt. — Bir-

stein (Bauer). —
10. AgatMs tiMaliS B"eeS. Ende Juli eiri Stück aus

einer Raupe von St. Moritz erzogen. Ich besitze die Art

sonst nur aus Syracus und Catania auf Sicilien durch Prof.

Zeller. — Von Nees bei Sickershausen und von Dahl bei

Wien gefunden.

11. OrgilUS ObSCUrator leeS. Ende Jull aus einer

Raupe ein Stück von St. Moritz erzogen. Bei Frankfurt

von meinem Vater aus der Raupe von Retinia Bouoliana

im Juli mehrfach erzogen. Birstein (Bauer), Genf (Buess)

16. September, Anfang Juni Cocon auf Origanum bei Bens-

heim im Odenwald gefunden ; Thier ausgeschlüpft Ende Juni.

Darmstadt (Reissig). — Von Nees bei Sickershausen ge-

funden ; auch von Ratzeburg bei Neustadt-Eberswalde in

R. Bouol. beobachtet; nach Kirchner auch in Gelechia

anthyllidella. — Von Wesmael bei Brüssel und Lüttich

gefunden.
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12. MeteorUS OtSOletllS Wesm. — Mitte August aus

Raupengespinnsten von Weiden bei St. Moritz ein Weibclien

gefunden. — Frankfurt. Brüssel (Wesmael).

13. CoelilliUS niger UeeS. — st. Moritz ein Stück. —
Von Nees bei Sickerbhausen gefunden.

II. Forrniciclae.
(Ameisen.)

1. CamporLOtUS ÜerCUleanUS L. Weibchen bei St. Moritz,

auf dem Julier und Bernina gefunden.

2. Eormica SangUinea Latr. Ein Weibchen und ein

Arbeiter von St. Moritz.

3. P. rufa Linne. Weibchen bei St. Moritz. —
Arbeiter auf der Alp Lared in einem grossen Nest in einer

hohlen Arve.

4. P. fllSCa L. Ein Weibchen von St, Moritz. —
Weibchen und Arbeiter auf dem Bernina unter Steinen.

5. Leptothorax acervoriim P. — Arbeiter von

St. Moritz.

6. Myrmica riiMda Latr. und

7. M. SCaMnodiS lyland. Arbeiter von St. Moritz.

(Die Bestimmungen sind vom verstorbenen Hofrath Koger

in Räuden, Schlesien.)



Eiaip 1 ias Oöer-Eniatin leiie Käfer

mitgetheilt von

Dr. L. von Heydeii,

Hauptmann z. D. in Frankfurt a. M.

1. Staphylinus (Ocypus) Baudii Jauvel. Bei

St. Moritz einmal von mir gefunden, auf dem Bernina von

Brisout de Barneville entdeckt, nach welchen Exemplaren

Fauvel in ^5 Annales de France ^"^ I86V die Art aufstellte,

die sich von olens u .terscheidet, durch schmales, langes,

nach der Basis stark verengtes, trapezoidales Halsschild,

während dieser Körpertheil bei olens breit, kurz und mit

fast parallelen Seiten ist, dabei ist der Körper stark ein-

geschnürt. Diese hoch alpine Art sammelte Baudi da Selve

auch am Monte Eosa. — 1873 beschrieb Dr. Eppelsheim

in der Stettiner Entomol. Ztg. den Ocypus rhaeticus von

Franzenshöhe in Tirol, welcher mit Baudii zusammenfällt.

2. Epuraea boreella Zetterst. — st. Moritz einmal

unter Lärchenrinde. Die Art ist in der Ebene selten, im

Hochgebirge häufiger und zuerst aus dem hohen Norden

(Lappland) bekannt geworden.
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3. E. OblOHga Hbst. mit der vorigen einmal gefunden.

In Europa weit verbreitet, aber selten.

4. Die in dieser Zeitschrift 1863 p. 24 von mir

erwähnten Atomaria anaüs Er. und cognata Er. sind

synonym, der dort genannte LatliridiUS rUgiCOlÜS ist

minutus.

5. MelanopMlialnia (Corticaria olira pars) ovali-

peUIliS Eeitter n. Sp. wurde nach dem einzigen von mir

bei St. Moritz gefundenen Stück von Reitter, in dessen

Besitz es nun ist, in der Stettiner Entomol. Ztg. 1875

beschrieben. Von der Grösse der M. fuscula, aber durch

zweifarbige Oberseite (Kopf und Halsschild braunroth, Flügel-

decken braunschwarz) und gewölbtere kürzere, ovale Flügel-

decken verschieden.

6. Cryptophagus fuscicornis Sturm. Hierher das

von mir in dieser Zeitschrift 1863 p. 24 als labiHs Er.

erwähnte Stück.

7. C. BriSOllti Eeitt. n. sp. — Einmal von mir bei

St. Moritz gefunden. — Von Herrn vom Brück in den

Ost-Pyrenäen entdeckt.

(N. B. Die Nr. 2— 7 sind von dem Monographen

Reitter revidirt.)
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Chemische Untersuchung

zweier

Trinkwasserquellen und des Caumasee-Wassers bei Fiims

von

Professor Dr. A. Husemann.

I. Esclier- und Muletscliqnelle.

Die nachfolgenden Untersuchungen wurden im Jahr

1875 auf Veranlassung der Direktion des neuen Kurhauses

bei den Flimser Waldhcäusern vorgenommen. Es handelte

sich um die Zuleitung eines guten Trinkwassers und zu

diesem Behufe wurden zwei Quellen aufgesucht, welche

beide nordwestlich von den Waldhäusern in den bewaldeten

Ausläufern des Segnes-Gebirges entspringen.

Die westhchere dieser Quellen heisst im Volksmunde

die Es eher quelle, zum Andenken "an Arnold Es eher

V. d. Linth, der dort oft gerastet und von dem herrlichen

Quellwasser mit besonderer Vorliebe getrunken haben soll.

Die Quelle entspringt in einem Waldtobel ,,Val Vau'^

10
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genannt, auf der Grenze des Flimser und Laaxer-Gebietes

;

sie liegt ungefähr gut 300 Meter über den ,,Waldhäusern''

(1102 Met. üb. M.) und in der Luftlhiie etwa 3 Kilo-

juetei davon entfei'nt. Tn mehrfachen Adern strömt die

Quelle aus kiesigem, mit dichtem Moospolster überzogenem

Grunde hervor um sofort einen kleinen Bach zu bilden.

Die Quelle liefert jedenfalls über 200 Liter Wasser in der

Minute; benutzt wird sie weiter nicht, sondern sie fliesst

direkt nach dem Laaxer Tobel ab. Am 5. Mai 1875

war ihre Temperatur bei Messung der verschiedene;! Quell-

zuflüssen im Mittel 5,^3 Celsius bei 16*^ Lufttemperatur

im Schatten. Die Umgebung war noch nicht ganz schnee-

frei aber schon sprossten zwischen den glänzenden Rasen

von Hypnum commutatum, Bryum pseudotriquetrum und

anderen Moosen die Blätter und Stengel von Saxifraga

rotundifolia, Homogyne alpina, Chaerophyllum Villarsii, Viola

biflora und eines kleinen Epilobiums hervor.

Die zweite der untersuchten Quellen findet sich bei-

läufig in gleicher Höhe und Entfernung im sog. Muletsch-

Wald. Sie bricht ebenfalls mit einer Anzahl Adern dicht

an einer Felschwelle im Walde hervor ; die Messung zu

verschiedenen Jahreszeiten ergab als Minimum 220 Liter

in der Minute; auch diese Quelle ist nach Geschmack und

Temperatur von vorzüglicher Beschaffenheit (es ist diejenige,

welche man schliesslich nach dem Kurhause geleitet hat).

Ihre Tempei^atur beträgt im Mittel 5^* — 5/'5 Gels.

(Anm. d. Ked.)
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Analysen.

A. Escliercjuelle in Val Vau,

lü 100 Liter -— 100 Kilogiamm =
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B. Mnlelsrlmald- Quelle.

lu löO Liter = m Kilogramm =
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spricht sich das der Analyse beigefügte Gutachten des

Herrn Protcssor Huseniann dahin aus: ,,Das in Kede

stehende Wasser (die Escherquelle) muss als ein in jeder

Beziehung vorzügliches Trinkwasser bezeichnet werden, in

Bezug auf Härte die richtige Mitte zwischen einem zu

weichen und einem zu harten Wasser einhaltend , enthält

es nicht nur gerade dasjenige Quantum an festen Bestand-

theilen, welches erfahrungsgemäss der Gesundheit am dien-

lichsten ist (10 — 20 *Yoüo; man vergl. den Jahresbericht

XVII. p. 130) sondern diese auch qualitativ selir günstig

zusammengesetzt, indem sie in weitaus überwiegender Menge

aus Doppelt - kohlensaurem Kalk bestehen, während nur

relativ wenig Magnesia, Alkalien, Chlor und Schwefelsäure

darin vorkommen.'' Ganz ebenso wird auch das Wasser der

Muletschquelle, auf Grund seiner Uebereinstimmung mit der

Escherquelle, als ein vorzügliches Trinkwasser bezeichnet.

Die Spuren organischer Substanzen und Salpetersäure,

obwohl sie in Quellen-Analysen ganz gewöhnlich aufgefi.hrt

werden, stammen oben der Hauptsache nach sicher gleich

von der x^ustrittsstelle der Quelle her. Ans dem dichten

Moosschwamm mit seinen modernden Pflanzenfasern und

verschiedentlich darin angesiedelten Insektenlarven u.. s. w.

führt der Wasserlauf sofort einige lösliche organische Sub-

stanz mit. Sobald man jedoch der Quelle bis zum dichten

Gestein nachgeht und die angesiedelte Vegetation beseitigt,

wird auch der angedeutete Uebelstand wesentlich gehoben.

Es ist dieses ein Umstand , der bei Fassung von Trink-

wasser behufs chemischer Untersuchung öfters übersehen

wird.
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II. Wasser des Cauiua - See's.

Der 1000 Met. hoch unterhalb den ^, Waldhäusern •' in

einer Waldmulde liegende Cauma-See zeigt bekanntlich

neben der Eigenthümlichkeit, dass an ihm kein sichtbarer

Zu- noch Abfluss zu bemerken sind, auch eine zur Sommers-

zeit so milde Temperatur^ dass die in der Gegend

weilenden Gäste von jeher sich dort gebadet haben. So

fand ich am 28. Mai desselben Jahres wie Oben, um Mit-

tag, die Temperatur des Seewassers bereits 20*^ C. Es

werden dort für die Badenden einige Bequemlichkeiten er-

stellt werden. Bereits vor Jahren existirte ein kleines,

längst zerfallenes Badhäuschen , und stehen die Seebäder

beim Landvolke noch jetzt in besonderem Credit. Wie

die Analyse aufweist, ist das Seewasser geradezu ein reines

Trinkwasser, und mögen seine laue Temperatur und wohl

auch der im Spätjahr rasch sinkende Wasserstand die

Schuld sein, dass der so klare See nur von Ehritzen

(Phoxinus laevis) bevölkert ist, andere Fische hingegen in

demselben fehlen. (Anm. w. 0.)
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Analyse.

lu 100 l\k\' = 100 Kilogramiii = 100000 Gramm Wassor sind enthalten;



VII.

Die Lepiiloptereii ües AHnla-Passes in &raiil)iiiiilßn

von

Professor Hein rieh Frev in Zürich.

Icli habe schon an einer anderen Stelle^ einmal von

jenem Gebiete in Kürze berichtet. Ich bringe jetzt aus-

führhchere Mittheihmgen über das Beobachtete,

Meinen ersten Ausflug nach dem Albula unternahm ich

im Jahre 1873 in Gesellschaft meines Freundes J. Boll,

welcher jetzt als Naturforscher in Texas lebt. Nach einem

Besuche bei Herrn Professor P. C. Zeller, dem berühmten

Lepidopterologen, welcher in Bergün seinen Sommeraufent-

halt genommen hatte, erreichten wir am 19. Juli Morgens

den Weissenstein^ wo man jetzt ein comfortables Unterkom-

men zu bilhgen Preisen trifft. Ich hatte das Glück dort

unter einem Steine einen Eierhaufen der Eup. Flavia Füssly

zu finden, welcher mir im folgenden Jahre 35 schöne Exem-

plare des werthvollen Schmetterlings lieferte.

Nachdem wir das öde Trümmermeer (Teufelsthal) passirt

hatten, erreichten wir Mittags die Passhöhe, 2313 Meter

* Mittheilungeii der Schweiz, entom. Gesellschaft Bd. 4, Nr. 10,

S. 550.
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über dem Meer. Das kleine, vor wenigen Jahren erbaute

Albula-Hospiz nahm uns freundlicli auf, und wir verlebten,

begünstigt vom herrlichsten Wetter, bei dem trefflichen

ehrUchen Wirth A. Anderegg, einem St. Galler, höchst

angenehme Tage. Ich bUeb drei volle Wochen oben, die

beiden ersten in Gesellschaft Boll's, die dritte allein. Die

Ausbeute war ein unverhältnissnicässig grosse; wir gewannen

auf engem Bezirk nahe an 130 Arten.

Ich wiederholte den Besuch 1874 im letzten Drittheile

des Juli. Ich verbrachte bei Herrn Anderegg 10 Tage;

doch die Ausbeute war viel geringer.

1875 war bekannthch ein in seinen Witterungsver-

hcältnissen sehr abnormes Jahr. Da mein hochverehrter

Freund P. C. Zeller aufs Neue in Bergün weilte und unsere

Zürcher Behörden, in gewohnter Bereitwilhgkeit^ abermals

einen Urlaub gewährt hatten, nahm ich spät im Juli meinen

Weg wiederum nach Bergün. Professor Zeller^ in Gesell-

schaft des Hrn. Zeller-Dolder aus dem Balgrist bei Zürich,

verweilten auf dem Weissenstein. Anderen Tages stiegen

wir zur Passhöhe hinauf, nicht ohne Hoffnung einer Aus-

beute. Doch wir hatten uns vollkommen getäuscht. Der

kurze Hochalpen-Sommer war vorüber; oder er war wohl

richtiger überhaupt nicht eingetieten. Mein Zweck war

also des Gänzlichen verfehlt, so dass ich nach wenigen

Tagen in Cloettas Wirthshaus nach Bergün zurückkehrte,

und dort in Geseüschaft meines lepidopterologischen Freundes

mit Frau und Bruder einen Theil des August verbrachte.

1876 war in entomologischer Hinsicht eines der aller-

schlechtesten Jahre, deren ich mich überhaupt zu erinnern

vermag. In der schweizerischen Ebene und auf niederen

11
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Bergen lierrschte eine unglaubliche Insektenarmutli, so dass

sonst gemeine Arten zu Seltenheiten geworden waren. An

Klagen von Seiten der Sammler fehlte es natürlich nicht;

weder in der Schweiz noch in Deutschland. Im Juli erhielt

ich die ersten Berichte aus den Bündner Alpen. Sie lau-

teten kläglich. In den niederen und höheren Alpenthcälern

hatte der kalte Frühling ebenfalls fast Alles ertödet. Die

Julihitze in Zürich hatte mich halb krank gemacht, so dass

der Zug nach den Alpen wiederum mächtig erwachte. Ich

richtete an Freund Anderegg die Frage : wie es oben mit

dem Sommer stehe. Er antwortete mir, dass dieser dieses

Mal um wenigstens drei Wochen verspcätet sei. Also hinauf

in den letzten JuHtagen ! Ich kam leider sehr unwohl dort

an. Mächtige Schneereste lagen noch an Stellen, welche

ich in früheren Jahren Mitte Juli als Blüthenteppiche ge-

troffen hatte. Ich verlebte, bald hergestellt in der herr-

lichen Luft, abermals dort oben zwei Wochen, wobei mich

mein gewohntes alpines Glück, gutes Wetter zu treffen,

abermals nicht verliess.

Dann nahm ich von Freund Anderegg Abschied, leider

den letzten im Leben. Wenige Monate später, Anfangs

November, erlag der brave treffliche Mann einem langjäh-

rigen Magenübel.

Der Albula-Pass zeichnet sich in mehrfacher Hinsicht

vor den andei'en Graubündner Uebergängen vortheilhaft aus.

Bernina, Maloja und Julier habe ich arm an Lepidopteren

getroffen, namentlich den letzteren, dessen Grasflächen von

den Bergamasker Schafheerden verwüstet werden. Die

Maloja muss gerade zu als ein Windloch bezeichnet werden.

Der Beniina mit dorn über Gebühi' gerühmten Val da Fain
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bietet ebenfalls nicht sehr viel. Den Flüela-Pass habe ich

als Sammler nicht besucht.

Der Albula — rechts, wenn man von Bergan aufsteigt,

Granitboden, Hnks kalkiges Gestein — ist ein windstiller

Pass. Seine herrlichen, weit ausgedehnten Grasflächen leiden

von der Kuhheerde Ponte's wenig Noth, so dass man hier,

abweichend von den meisten Alpen des Engadins, im Hoch-

sommer einer prächtigen, von den Botanikern hochgeschätzten

Vegetation begegnet.

Es war mein Streben (vier kurze Hochalpen-Sommer

hindurch) ein kleines Terrain möglichst genau zu erforschen,

um Höhengrenzen, Einfluss der einzelnen Jahre etc. genauer

kennen zu lernen, wie ich es schon früher mit dem P\.itfel-

berg bei Zermatt und dem Stilfser Joch versucht hatte.

Ich sammelte also thalabwätrs nach dem Weissenstein

kaum eine Viertel Stunde weit, da das schon erw^ähnte

Trümmermeer eine natürhche Grenze bildet und der Weissen-

stein von Prof. Zeller durchstöbert wurde. '*^ Nach dem

Engadin zu erstreckten sich meine Jagdgründe kaum eine

kleine Stunde. Ich fand die rechte Seite des Passes (Granit)

mit ihren bequemen Grasflächen, welche sich vor der 2937

Meter hohen finsteren Cresta mora hinziehen, weit ergiebiger

als die linke mit den steileren, weniger gut bewachsenen

und stärker abgeweideten Kalkabhängen, welche dicht hinter

dem Hospiz vom Piz Uertsch (3273 Meter) überragt sind.

Als ein Uebelstand für den Insektensanmiler muss der

Mangel von passenden Steinen, namentlich Steinplatten be-

' Wir dürfen hülfen, näehstens aus -ier Feder meines Freumles

Über Berg-üu genaue faunistisclie Angaben zu erhalten.
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zeichnet werden. Wir erhielten deöshalb an Larven und

Puppen unendlich weniger als z. B. auf dem Riffelberg

bei Zermatt oder auf manchen Engadnier Alpen.

Gehen wir jetzt zur xlufzählung der einzelnen iirten über.

1. Pamassiiis Delius Es^.

Dieser Schmetterling, welcher auf den sumpfigen Gras-

flächen des Weissensteins nicht selten ist, fehlt der eigent-

lichen Passhöhe des xllbula, kommt dagegen bei den Senn-

hütten am Wege nach Ponte in geringerer Zahl vor.

2. Pieris Brassicee L,

Einzelne Exemplare, auf der Passhöhe fliegend, beob-

achtete ich in mehreren Jahren.

3. P. Eapse L.

Gleich der vorhergehenden Art. — Einzelne Stücke

beider Spezies traf ich im Anfang des August sowohl auf

den östlichen wie westlichen Alpen bis zu 8000' Meereshöhe.

4. P. Sapi L., Var. $ Bryoni^ o.

Nicht häufig, aber bereits verflogen.

0. P. Callidice Esp.

Auf dem ganzen xllbula-Pass als einer der häufigeren

Tagfalter getroffen. In früheren Morgenstunden ziemlich

leicht zu fangen. Keine Differenz mit den Stücken der

Walliser x'-ilpen.

6. Colias Hyale L.

Hyale flog, gleichwie auf anderen hochalpinen Lokali-

täten, nur in vereinzelten Stücken. Ich begegnete jnehr-

mals anderwärts dem Falter in 8000' überschreitenden

Höhen.
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7. C. PMcomone i^V-

Aussorordentlich häulig. Mäiinliclie Exemplare in sehr

verscliiedener Färbung von lichtem Grünlichgelb bis zu dunk-

lem Graugrün.''^)

8. Polyommatus Cliryseis s. v. Var. EiiryMa o.

Unseren Falter, welcher an vielen Stellen des Engadins

ausserordentlich gemein ist, und in zierlicher Weise die dor-

tigen Wiesen belebt, trafen wir auch auf dem Albula-Passe,

doch nur in ganz vereinzelten Exemplaren. Er hatte offenbar

seine Höhengrenze überschritten.

9. Lycaena Argus l, Var. Aegidiou 3ieissn.

Auch von ihm möchten wir letzteres behaupten. Nur

spärhch, sowohl in männlichen als weibhchen Exemplaren,

dort oben getrofl'en. Tiefer abwärts, namentlich im Engadin

gemein.'''*)

10. L. BattllS Bbn.

Ein abgeflogenes Männchen mit sehr wenig Blau, im

August 1876 auf der Passhöhe, nahe am Hospiz gefangen.

11. L. Pheretes Ma.
Wie überall anderwärts ist mir diese Lyca^ne nur spär-

lich hier vorgekommen. Einzelne Männchen flogen an den

Pfändern der Strasse 1873 und 7 6.

12. L. Oroitulus I'nm.

Sehr häufig, mit schönen Variationen in beiden Ge-

*) C. Palaeiio L. fehlt <lem Pass, koiiniit dag-egeu nach dem

AVeisseustein herao an mit Vacciuiuin nlig-inosum bewachsenen Stellen

nicht gerade selten vor. Auch die weibliche Varietät AVerdandi
HS. trafen wir daselbst mehrfach.

*-^) L. Optilete Knoch fand ich nach dem Weissenstein heral)

an denselben Stellen, wo Colias Palaeno flog, doch vereinzelt in der

Var. Cyparissns Hübn.
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schlechtem. An einzelnen Stellen, namentlich höher gele-

genen blumenreichen Halden, in Unzahl. Indessen auch noch

an Lokalitäten bis zu 7500', wo fast aller Graswuchs ver-

schwunden war.

13. L. AgestiS S. V. Var. AUOUS Hbn.

Nur vereinzelt. Auch hier war die Höhengrenze offen-

bar überschritten. Im Engadin ist der Falter bekanntlich

gemein und ich habe ihn da in den mannichfachsten Formen

gefangen.

14. L. Eros 0.

Gleich der vorhergehenden Spezies. Die wenigen Männ-

chen welche ich fing, waren klein und breit schwarz ge-

landet. Sie bildeten abermals letzte Vorkommnisse. ^

15. L. Alexis s. V.

Nur in ein paar Exemplaren beobachtet.

16. L. Adonis s. v.

Gleichfalls nur in wenigen Stücken dort oben getroffen.

Sie gehörten nicht mehr da hinauf.

17. L. Corydon i'oda.

Auch diese Lycaena war hier im Verschwinden begriffen.

Ich traf nur wenige Stücke. Tiefer in den Thälern kommt

L. Corydon in Unzahl vor. — Die drei letzten Arten boten

keinerlei Eigenthümlichkeiten gegenüber Exemplaren der

Tiefe dar.

18. L. AlSUS S. V,

Das hoch aufsteigende Thier kam mir jedesmal auf

dem Passe ziemlich häufig, meistens aber in schon abge-

flogenen Stücken vor. Einzelne Männchen zeichnen sich

durch Grösse unb reichhche bläuliche Beschuppung aus

;

andere gleichen denjenigen der Ebene vollkommen.
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19. L. Acis s. V.

Sehr selten und mit dem bekannten kleinen Ausmaasse,

wie man es schon im Engadin beobachtet.

20. Vanessa Urtica l.

Nicht gerade häufig, zusammenrallend mit dem spär-

lichen Vorkommen der Brennessel.

21. V. Atalanta L.

Ein Exemplar, einige hundert Fuss höher als das Hospiz,

getroffen.

22. V. Antiopa L.

Ein Stück hoch oben gefunden.

23. V. Cardin L.

Wir sahen nur wenige Stücke dieser unendlich ver-

breiteten Art.

24. Melitaea CyntMa Bb7i.

Wir begegneten diesem Thiere erst über der Passhöhe,

theils an blumiger, von Steinen und Geröll begrenzter Halde,

theils auf mehr graslosen, nur Nardus stricta und Cla-

donia rangiferina führenden Lokalitäten. 1876 war der

schöne Falter nur spärlich vorhanden, während er 1873

häufig vorkam. Die Zahl der von uns getroffenen Weibchen

übertraf diejenige männlicher Exemplare sehr beträchtlich.

Eine hübsche Varietät des Weibes, welche damals Boll

fing, befindet sich in meiner Sammlung. Die schön gezeich-

nete Raupe bemerkte ich auch hier öfters im Grase. Sie

erzieht sich gleich derjenigen der folgenden Spezies ziemlich

leicht in der Ebene.

25. K Artemis s, V., Var. Merope Pr?m.

Ueberall in grösserer Anzahl, gemein namentlich 187 3.

Ich traf nicht selten auf hohen Stellen in beiden Geschlech-
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tern sehr helle, reichliches Gelb, aber wenig Eoth führende

Exemplare, wie sie mir anderwärts nur selten vorgekommen

waren. Natürlich bot, wie überall, M. Merope noch eine

Menge anderer Abweichungen nach Grösse und Kolorit dar.

26. M. Partlieilie Borkh., Var. Varia Bisch.

Auf dem Passe vermissten wir zu unserem Erstaunen

diese an anderen Stellen Graul^ündens so häufige Art gänz-

lich. Nach der Engadiner Seite befindet sich dreiviertel

Stunden entfernt, links von der Albulastrasse, ein kegel-

förmiger, grasbewachsener, kleinerer Berg, dessen Name

ich nicht kenne. Dort oben kam Varia zahlreicher vor.

Herr Zeller-Dolder erhielt jedoch im Sommer 1876 als

vereinzelte iiusnahme auch auf der Passhöhe ausnahmsweise

ein sehr schön gezeichnetes weibliches Exemplar.

27. M. Asteria Ftt.

Einen reichlichen Ersatz bietet aber das unerwartete,

massenhafte Vorkommen dieser geschätzten und so wenig

verbreiteten hochalpinen Spezies dar. — Ihre Beobachtung

hat mich Stunden lang gefesselt. Ich halte M. Asteria für

eine gute Art, wenn man in unserer darwinistischen Zeit

überhaupt im Genus Mehtaea von guten Arten noch reden

darf. — Ihr Flug und ihre Sitten sind wesentlich ab-

weichend von denjenigen der Var. Varia. Letztere ist ein

bequemes, langsam fliegendes Geschöpf. Asteria benützt

ihre Flügel in anderer, mehr schwirrender Weise, wie schon

früher bemerkt wurde, und zwar, wenn ich mich nicht irre,

von Mann. Ihr Flug erinnert an die hochalpinen Geometriden

des Genus Psodos. Indessen scheu kann man Asteria nicht

nennen.
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Unser iiiteressanter Falter beginnt, wenn man vom

Weissenstein aufsteigt, linkerseits etwa 10 Minuten untei'-

halb des Hospizes. Er Üiegt auf den aus dem Trümmer-

meer auftauclienden Grasfläclien des Val Cruscli. Unmittel-

bar hinter dem Wirtbsliause ist ein kleiner Hügel wiederum

stark von unserem Thiere besetzt, (jeht man die Strasse

nach dem Engadin weiter, so beginnen auf der rechton

Seite, etwa nach einer halben Stunde, die besten Flugplätze,

theils wenig die Chaussee ülierragend, theils ein paar hun-

dert Fuss höher gelegen, sowohl grüne, grasbewachsene

Halden, wie anderseits jene scheinbar öden^ mit Nardus

und Cladonia bewachsenen Stellen. Allerdings kommt der

Falter dort etwa eine Woche später zur Entwicklung, und

die Exemplare werden kleiner.

Ich hätte viele hundert Stücke der M. Asteria fangen

können. Sonderbarerweise war sie in dem so verspäteten

Hochalpensommer des Jahres 1876 schon am ersten August

meistens verflogen, während ich sie 1873 in derselben

Zeit und später noch in schönen frischen Stücken traf.

M. Asteria variirt recht bedeutend. Sehr schöne Er-

scheinungen bilden stark verdunkelte männliche und sehr

helle weibliche Exemplare.

Als Flugplätze in Graubünden kenne ich noch das Val

da Fain auf dem Berninapasse (wo vor Jahren Wolfens-

berger ein paar Stücke erhielt) und die Churer Alpen (von

welchen mir vor langer Zeit Kriechbaumer ein Männchen

vorlegte). In der westlichen Schweiz fehlt unsere Spezies

wohl vollständig.

Alle Versuche, welche ich theils init B'^ll, theils später

allein unternahm, die Raupen und Puppen des interessanten

12
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Tagfalters aufzufinden, blieben vergeblich. Der Albulapass

ist leider einmal eine für derartige Studien höclist unge-

eignete Lokalität. Gute Steinplatten fehlen eben, wie icli

schon früher bemerkt habe.

28. Argyiinis Pales s. v. und Var. Isis Hbn,

Ich habe für diesen schönen Gebirgsfalter, welchen ich

im Jahre 1845 zum ersten Male auf der Höhe des liarz-

gebirges in der Var. Arsilache lebend antraf, von jeher

eine besondere Vorliebe gehabt, und ihn an den verschie-

densten Stellen der Alpen immer mit Interesse beobachtet.

Pales ist auf unserem Terrain überall gemein. Ich

fand aber niemals jene kleine, etwas stumpfflügligere Form,

welche ich auf höheren Localitäten des Engadin, ebenso

auf dem Gorner Grat bei Zermatt entweder gefangen oder

hinterher erzogen habe.

Indessen der Albula-Pass bietet für den Pales-Freund eine

reiche Fundgrube schönster Aberrationen. Nicht allein be-

gegnet man auf höheren Lokalitäten der weiblichen Varie-

tät, welche den Namen Isis trägt^ häufig genug, nament-

lich an öden, im Graswuchs verarmten Stellen, sondern

bei einiger Ausdauer gelangt man auch zu einzelnen präch-

tigen Abweichungen. So griff BoU 1873 nach Ponte ab-

wärts an den Sennhütten ein tief schwarz-braunes Männchen

und ich drei Tage später das gleiche Thier 600 Fuss

höher. Ich brachte ferner ein männliches Exemplar mit

verloschenen Zeichnungen und dunklerer Grundfarbe, ein

anderes, gleichfalls männliches Stück mit ganz hell-gelb-

lichem Braun und ein drittes Männchen mit ansehnlichen

aufgehellten Stollen beidei' V(H\le]'- und Hinterflügel zusammen.
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Die bekannte ßciupc, welche ich vielfach gleich der-

jenigen von M. Cynthia und Merope in Zürich zur Ver-

wandlung brachte, war dort oben bisweilen, aber nicht

häutig, zu finden.

29. A. Lathonia L.

In sehr vereinzelten Stücken getrollen.

30. A. Mobe L,

Nur in wenigen Exemplaren, natürlich mit silberloser

Unterseite der Hinterflügel, beobachtet. Das Terrain ist

offenbar für unsere Art ein zu hohes.

31. EreMa Cassiope Fab.

Auch dieses schöne Thierchen mit welchem ich in seiner

Varietät Epiphron Knoch auf dem Oberharze 1845 die

erste Bekanntschaft machte, hat mich stets interessirt.

Es fliegt (allerdings lokal) in männlichen Exemplaren

an der rechten Seite des /Ubulapasses auf blumigen Ab-

hängen jedes Jahr häufig in zwar etwas kleinen, aber

sehr wechselnden Stücken. Weiblichen Exemplaren begegnet

man hier, wie überall, nur sehr selten. Ein prächtiges,

eben ausgeschlüpftes derartiges Stück erbeutete ich in der

ersten Augustwoche 1876.

32. E. Melampus Fussiy.

Diese in niederen und mittleren Alpengegenden so ge-

meine Spezies, deren weibliche Exemplare ebenfalls gesucht

werden müssen, hatte auf dem Albulapasse schon unendlich

an Individuen abgenommen. Es handelt sich wiederum um

die letzten vertikalen Ausläufer.

33. E. Pyrrha >S'. F., Var. PyrrMila Frey.

Diese interessanteste Erebie unserer Lokalität, eine

kleine modifizirte Form der Pyrrlia, entdeckte ich Ende
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Juli 187 3, ohne im ersten Augenblicke meinen Fund

lichtig zu würdigen. Ich hatte nach Erbeutung mehrerer

Männer an E. Eriphyle Rottenbach gedacht. Das Thier

flog etwa eine halbe Stunde vom Hospiz entfernt, rechter-

seits von der Strasse an blumiger Halde, bis herab zu dem

dort vorüberfliessenden kleinen Bach. Erst nach vieler

Mühe gelang es mir, etwas entfernt davon, tiefer und näher

nach Ponte zu, ein Weib zu fangen und damit meinen Fund

zu verstehen. An der nämlichen Stelle fing ich 1871 eine

massige Zahl männlicher Exemplare und sehr wenige weib-

liche, meist zerfetzte Stücke. 1876 zu xlnfang August

war, obgleich vielfach verflogen, unser Thier eine Viertel-

stunde weiter verbreitet und häufiger. Ich brachte da noch

3— 1 sehr variirende Weibchen zu einer beträchthchen

Anzahl männlicher Stücke zusammen.

Das isolirte' Auftreten hat etwas Aufi'allendes. Pyrrhula

ist von der mit ihr zugleich vorkommenden E. Cassiope

durch grösseres Ausmaass und einen anderen Flug augen-

blicklich zu unterscheiden.

Die genaue Beschreibung wird die Stettiner entomolo-

gisclie Zeitung nächstens bringen.

34. E. Alecto Bbn.

Auf den öden Trümmerfeldern zwischen Weissenstein

und dem Hospiz, wenn auch nicht häufig, doch überall

V(jrkommend. Seltener auf dem Pass. Linkerseits, etwa

eine Viertelstunde vom Hospiz entfernt, habe ich sie mehr-

fach an entsprechender Lokalität getroffen. Ein paar Ex-

emplare erhielten wir dort in früheren Morgenstunden sogar

auf einer versumpften Grasfläche mit Leichtigkeit. Weiter

entfernt, iiach dem Engadin zu, kam mir unsere Erebie
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niemals vor, sclb.st nicht auf Schuttlialden, wo sie a priori

zu erwarten war. AVas bedingt derartige sonderbar be-

schränkte Verbreitung ?

35. E. Manto ^'. F.

Ueberall sehr häufig. 187 6 war IVir unsere Spezies

aber ein ungünstiges Jahr. Ich begegnete ihr nur relativ

g'anz sparsam.

36. E. Tyndanis Esp.

An allen Stellen, aber in den vier erwähnten Jahren

viel seltener als die vorhergehende Spezies getroffen.

37. E. Gorge Es^.

Ueberall, auf der Fahrstrasse, an ihren Steinmauern,

auf Schutthalden, Trümmerfeldern und grasigen Halden.

1874 und 76 begegnete ich dem Thier selten, während

es 1873 in Menge flog. Die Albula-Exemplare meiner

Sammlung zeigen entweder augenlose Vorderflügel, oder sie

führen ein oder zwei derselben. Ein einziges Stück gehört

der Speyer'schen Varietät Ti'iopes an, welche auf dem

Stilfser Joch als gewöhnlichste Erscheinung von mir beob-

achtet wurde.''^)

38. E. Pronoe Es'p,

Der eigentlichen Passhöhe fehlend und nur weiter ab-

wärts, nach der Engadiner Seite, an der Strasse, im xlugust

fliegend. Ein einziges Stück hatte sich einmal bis zu einer

halben Stunde vom Hospiz verirrt. Massig häufig ; die Weiber,

wie überaU, sehr selten.''^*)

*) E. G a n t e Esp. gehört dem Albiila nicht mehr an. Sie

fliegt erst viel tiefer nach Berg'tin und Ponte herab.

**) Sonderbarerweise kam uns Chionobas Aello Hbn. nie-

mals auf dem Albula vor.
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39. Coenonymplia Arcania l., Var. Satyrion Es^,

Die Höllengrenze unserer Art liegt offenbar tiefer. So

trafen wir also nur in ganz vereinzelten, aber in niclit

abweichenden männlichen Exemplaren den kleinen Falter;

ich möchte sagen als Seltenheit.

40. Syriclithiis Alveoliis Hhn.

Gleich der vorherigen Spezies erreichte unsere Hesperie

nur selten noch die Passhöhe. Ich fing nur sehr wenige

und recht abgeflogene Stücke.

41. S. Serratiilae Ramh.

Diejenige Hesperie, welche ich für die von dem fran-

zösischen Forscher beschriebene Form (ich sage nicht Art)

nehmen muss, flog überall, wenn auch nicht häufig.

42. S. Cacaliae Rarah.

üeberall, aber in mancherlei Abweichungen. Nehme

ich meinen ganzen Sammlungsvorrath der Cacaliae aus allen

möglichen Alpengegenden zusammen, so bekenne ich offen,

dass ich zwar eine ausgebildete S. Cacalias sicher zu be-

stimmen, aber durchaus nicht anzugeben vermag, wo —
sit venia verbo — eine Cacali^e beginnt.

43. S. Andrometo Waiigr.

Diese höchst interessante Hesperie hatte ich einige

Jahre vorher zum ersten Male auf dem Stilfser Joch, dicht

neben der Franzenshöhe, auf nasser Grasfiäche kennen

gelernt.

Mein Freund Zeller-Dolder brachte sie faat in derselben

Zeit in einem Stücke vom Engadin. Sie fliegt auch auf

unserem Passe. Geht man eine starke Viertelstunde rechts

von der Fahrstrasse ab, so gelangt man bald an einen

kleinen Bach, welcher links (also wiederum nach der Chaussee
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hin) einen grün bewachsenen, auf der Spitze mit Trüm-

mern besetzten Hügel, einen der besten Fundplätze, zur

Seite hat. Dort, auf nasser Grasfläche, fing ich 1873

Ende Juli ein sehr schönes Männchen. Auch Boll, wemi

ich mich noch erinnere, erhielt das Thier an der nämlichen

Stehe. — Immerhin ist S. Andromedse, verghchen mit dem-

jenigen, was der Stelvio darbot, eine Seltenheit.

44. Hesperia Comma L.

Die schöne verdunkelte Alpenform des Thieres, welche

sich auch im hohen Norden unseres Welttheiles annähernd

wiederholt (Var. Catena Stgr), fehlt ebenfalls unserer Lo-

kalität nicht, obgleich sie kaum häufig genannt werden kann.

Wir schliessen somit die von uns auf kleinem hoch-

alpinen Terrain beobachtete Tagfalterreihe. Es sind 4 4

Arten, zu welchen g e w^ i s s als vom Winde h e r-

aufgetrieb enen Gäste noch mehrere Spezies

in der Folge kommen dürften. Immerhin eine be-

deutende Zahl.

So reichlich nun die Ausbeute an Papilioniden sich

gestaltete, ebenso dürftig waren die Sphingiden vertreten.

Wir trafen nur zwei derselben, und die letztere nur durch

einen Zufall.

45. Zygaena ExillanS Eoehenw, und Reiner.

Ueberall gemein im Jahre 1873, stellenweise in Un-

zahl; 1876 viel spärlicher. Eine nennenswerthe AbeiTation

traf ich niemals, eben so wenig Exemplare, w^elche an die

nordische Varietät Vanadis Dcdm. erinnerten. Unsere Zygaene,

deren Naturgeschichte bekannt ist, kommt unter ungewöhn-

lichen Verhältnissen mit.unter in ganzen Schwärmen vor.
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So traf ich sie einmal im Juli 1871, als icli von der

Cantoniera quarta des Stelvio nach dem Val Muranza ab-

schwenkte, nach wenigen Schritten in kolossaler Menge.*)

46. Macroglossa Stellataruni L,

Die Leiche eines Thieres fanden wir 1873 bei unserer

Ankunft hinter einem Fenster des Hospizes. Ein anderes

Stück umschwärmte mich im Juli 1874 auf sehr hoch-

gelegener Stelle.

Die Reihe der Bombyciden ist gleichfalls keine

grosse, obgleich Arctia Q.uenselii Payk, hier als in-

teressantes Vorkommniss uns entgegentritt.

47. Setdna Irrorella ci.

Ich habe nur 1873 in einem Exemplare dieses Insekt

auf dem Passe erhalten.

48. S. Aurita Es^. und Var. RamOSa Fah.

Aurita, welche in Bergün stellenweise gemein getroffen

ward, ist oben kein häufiges Vorkommniss, eben so wenig

ihre Varietät Eamosa. Von letzterer fing ich 1873 ein

sehr grosses und sehr hochgelbes Männchen mit ganz feiner

schwarzer Zeichnung, also eine Form, welche man in tieferen

Lokalitäten antrifft, und wde ich sie auch ganz gleich von

Bergün besitze. Jene hochalpinen kleinen Exemplare mit

überwiegendem Schwarz der Vorderflügel, wie sie der Riffel-

berg, das Stilfser Joch und noch gar manche andere hohe

Stelle liefern, mangeln auf dem Albulapasse vollständig.

*) Keine andere Zyg'aene bot der Albulapass jemals mir dar, ob-

gleich die alpinen Formen der Z y g. M i n o s S. V. und F i 1 i p e n-

dulae L. hätten erwartet werden dürfen. Ebenso fehlte Ino Sta-

tices L., Var. Chrysocephal a von Nickerl in auffallendster Weise

gänzlich, ein Thierchen, welches ich im Eng'adin wohl auf allen

höheren Stellen getroffen habe.



129

49. S. Eoscida ^. V., Var. ifelanomos Nick.

Stellenweise sehr gemein auf blumigen Grashalden.

Weniger zahlreich und etwas später auf höheren, mit Nardus

stricta und Cladonia rangiferina bewachsenen Stellen und

hier in kleineren Stücken. Die Weibchen hielten sich über-

all so gut versteckt, dass kein Stück zu finden war. Steine

zum Aufsuchen der Puppen fehlten an den betreffenden Fund-

plätzen gänzlich.

50. NemeopMla Plantaginis l.

N. Plantaginis mit ihren bekannten beiden Aberrationen

H o s p 1 1 a S. V. und M a t r o n a 1 i s Frr. kommt auf

unserem Terrain überall, aber nur in vereinzelten Exem-

plaren vor.^'^)

51. Arctia Maculosa s. v., Var. Simplonica Boisd.

Bell fand 1873, nahe beim Hospiz linkerseits ein Paar

Puppen unter Steinen, aus welchen sich ein schönes Ex-

emplar entwickelte. Ein anderes zerfetztes Stück flog im

August 1876 an hoch gelegener Stelle, an dem aus einer

Steinpyramide bestehenden Signal. Simplonica bleibt also

für unsere Lokalität eine Seltenheit, während ich sie auf

manchen Engadiner Hochalpen ziemlich häufig getroffen habe.

52. A. öiienselii PayL

Ich habe für diesen schönen Spinner der Hochalpen

von jeher eine Vorliebe gehabt, ihn aber früher durch ein

chronisches Missgeschick auf dem lliilelberg bei Zermatt,

auf den Engadiner Bergen, sowie auf dem Stelvio (Canto-

niöra quarta) nur ganz vereinzelt erhalten.

*) Arctia Fla via Füssly erreicht die Passhühe des Albiila

nicht mehr. Sie endet auf der Bergüner Seite manches hundert

Fuss tiefer.

18
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Bei unserem ersten Aufenthalte auf dem Albula traf

Boll zuerst um den 22. oder 23. Juli Nachmittags I72 Uhr

drei schöne weibliche Exemplare. Der Wiederbesuch des

Fundplatzes, 2 Stunden später, blieb ergebnisslos. Am fol-

genden Morgen begannen Boll und ich eine neue Jagd.

Bis nach 10 Uhr war alles Mühen vergeblich; da fand

ich, auf öder^ abermals mit Nardus stricta und Cladouia

rangiferina besetzter Stelle herumkriechend, ein zerfetztes

weibliches Exemplar. Doch in demselben Momente fiel es

mir auch wie Schuppen von den Augen. Beim Mangel der

Steinplatten suchte hier oben unser Thier in jenen Flechten

Schutz, deren ihren weiblichen Vorderflügeln verwandtes

Colorit sie leicht übersehen lässt.

Wir stöberten weiter herum; nach 11 Uhr wurde es

auf ähnlichen Stellen etwas lebendiger ; zwischen 1 2 und

2 ühr flogen einzelne Stücke. Ich fing einen abgeflo-

genen Mann, welcher wild umherschoss. Am folgenden Tage

wurde ein in Copula befindliches Paar, umschwärmt von

einer förmlichen Schaar männlicher Thiere, getroffen. Fort-

gesetzte Beobachtungen bestätigten das frühere Ergebniss.

Nach 2 ühr erlahmen die Thiere. Nach 3 Uhr sind sie

verkrochen. Gefangene Weibchen ausgesetzt zogen keine

Männchen an. Ein Theil jener mochte begattet sein, an-

dere waren den Tag vorher behufs der Anspiessung nach

dem Fange sogleich chloroformirt worden. Eier erhielten

wir leider nur wenige und aus ihnen keine ßaupen. Letztere

konnten trotz aller Mühe nur ganz vereinzelt in 2— 3 halb-

erwachsenen Stücken entdeckt werden. Puppen fanden wir

keine.

Ich hatte daraufhin sogleich A, Q.uenselii als zwei-
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jährig erklärt. 1874 fand äicli demgemäss kein Stück;

eben 00 wonig 1876, obgleich ich die Fundplätzc gründ-

hch absuchte. Der erbärmhche Sommer 1875 Heferte ntir

zwei zerfetzte weibUche Exemphire.

War aber unser Spinner 187 3 durch gansligste Wittc-

rungsverhältnisse ausnahmsweise einmal häufig, um hinten-

her wieder selten zu erscheinen?

Fortgesetzte Beobachtungen werden erst die Entschei-

dung geben.

Die Albula-Exemplare sind gross, die weiblichen nicht

gerade tief gelb. Einzelne schöne Varietäten, theilweise

Weiber, vorwiegend aber Männchen, beherbergt meine

Sammlung.

Klein erscheint A. Quenselii vom Eiffelberg bei Zer-

matt. Ich hng dort ein Männchen am Vorabend meiner

Monte Rosa-Besteigung, am 8. Atigust 1869. Hochnor-

dische Stücke aus Labrador hat bekanntlich Möschler be-

schrieben und seinen Correspondenten mitgetheilt. Sie lallen

mit ihren schwärzlichen Hinterflügeln viel weniger dimorph

atis als die Bewohner der xYlpen.

53. Psyche Pluinifera o.

Zwei Exemplare, welche keine nennensweithe Abweichung

gegenüber Bewohnern der Ebene darbieten, ting ich ini

Sommer 187 3.

54. Eumea Piilla Es^.

In einigen Stücken von mir getrotfen.

55. p. spec. X,

Ich besitze aus demselben Jahre zwei ähnliche, aber

kleinere und lichtere Stücke, welche ich für spezilisch ver-

schieden halten muss. Sie erinnern an Beutti's F. Sieboklii.
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56. BombyX Alp8StnS%r. (Franoünica Meisöii. Mill.)

Ein vorliogeiies Weib etwas unterhalb des Passes auf

der Bergüncr Seite. Auf dem Passe selbst ti'af ich nur

einige ganz uneiwachsene Pv^äupchen.

57. Mainestra Dentina s. v.

Nicht häulig. Ein kleines Männchen im August 1876

an dem ül)en erwähnten Signal gefangen.

58. Hadena Zeta 2V. Var. Pernix k—g.
Nur zwei abgeflogene Stücke traf ich in den Jahren

1873 und 7 6 ; letzteres im Zimmer.

59. Plusia Gamma l.

In mehj'faci en Stücken getroit'en. Im Juli 1871 fand

sie sich von Trafoi nach dem Stilfser Joch in unscäglicher,

das Einsammehl anderer Arten erschwerender Menge.

60. P. HOChenwartM Hockeim. (Divergens Fab.)

Die so weit über unsere Alpen verbreitete, schöne

kleine Nociuide war 1873 und 74 massig häufig. In der

ersten Augustw^oche 1876 schwärmte sie bei herrlicher

Witterung massenhaft, stellenweise an blumenreichen Halden

sogar in enormer Menge, so dass ich zuweilen 50 und

mehr derselben auf einen Blick übersah.

Interessant und neu war mir die Beobachtung, dass

unter dem Einflüsse hochalpiner Sonnenstrahlen das Gelb

der Hinterilügel sehr schnell erblasst. Ich hatte Morgens

8 Uhr oino Menge frisch ausgeschlüpfter Exemplare beob-

achtet, am Nachmiicags etwa 3 oder 4 Uhr niu' abge-

blassten zu begegnen.''^)

"•) P. Ain Hockenw. fand ich im Aiig-ast 1875 in melireren

Stücken bei Berg-üu, darunter ein prachtvolles 3riinr,clien an einer

Bretterwand, 10 iUinnten hinter dem Dorf. In guten Jahren wird

man sie beim Beginn des Stulser Weges wieder finden krmnen.
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61. Anarta Melaiiopa Thunh. (Vidua Hbn.)

Die^e Nociue tliog: auch auf dem Albulapasse nicht

selten mit Beginn des hochalpinen Sommers, namentlich

gern in (Jor Nähe abschmelzender Schneeflächen. Sie besucht

vorwiegend Silene acaulis.

61!. A. Mgrita Boisd,

Ich hatte bis zimi Jahre 187 3 nirgends das seltene

Thier beobachtet und . kannte es bis dahin nur aus der

Abbildung Herrich-Schätfer's.

Da, Ende JuU 1873, fing BoU das erste Stück, über

welches ich eine Woche lang im Unklai'en blieb. Es war

eine hochgelegene öde, grasarme Stelle, der damalige beste

Fundplatz der A. Quenselii. Acht Tage später fing ich,

wiederum zur Mittagsstimde, auf Silene acaulis ein zweites

Exemplar. 1876 Anfang August's hatte mein Freund^

Herr Zeller-Dolder, das Glück, an einem trüben Nach-

mittag, ein drittes an einem Steine sitzendes, frisch aus-

geschlüpftes Männchen zu erhalten. Zwei andere schöne

Exemplare fing ich dann selbst iri der zweiten Augustwoche

desselben Jahres; ein Prachtstück an Silene acaulis lang-

san| fliegend, ein anderes am folgenden ^littag über einen

Stein gemächlich kriechend.

Die Flugzeit ist eine weit spätere als diejenige der

vorhergehenden Anarta, und die Sitten unseres Thieres

dürften ruhigere sein.

A. Nigrita kommt neueren Nachrichten zufolge am

Stilfser Joch etwas häufiger vor.

Gegenüber den in so auftallend geringer Zahl von uns

beobachteten Noctuiden tritt die Gruppe der Spanner zwar
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in etwas reichlicherer Vertretung auf; immerhin bleibt auch

hier die Zahl der beobachteten Arten eine relativ geringe.

63. Gnoplios OMuscaria Hhn.

Selten und nur in ganz vereinzelten Stücken. xiuch

hier scheint die Höhengrenze bereits überschritten.

64. G. Zelleraria Frr,

Einige geflogene weibliche Stücke erhielt ich auf den

Hügeln und niederen Bergen des Passes, das letzte Mitte

August 1876 an dem erwähnten Signal.*)

65. G. Cselibaria h.—b„ Var. Spurcaria Lah.

Nicht gerade zahlreich an felsigen und steinigen Stellen.

Unter Steinplatten begegnet man der Kaupe und Puppe.

Verglichen mit der Ausbeute, welche mir 1869 der Riffel-

berg bei Zermatt darbot, handelt es sich auf dem Albula-

passe nur um ein sparsames Vorkommen der weit ver-

breiteten Gnophos-Art.

^Q. Dasydia Tenebraria Esp.

Kam nur auf jenem links vom Passe gelegenen kegel-

förmigen Berge vor, dessen ich schon gedachte. BoU fand

abgeflogene Männer und ein paar gute weibliche Stücke.

67. Psodos Coracina Esp,

Häufig und überall. Vielfach ti'afen wir sehr schön

gezeichnete giosse Exemplare.

68. p. Trepidaria Hhn.

Ebenfalls nicht selten, doch mehr lokal. Diese Art be-

ginnt etAvas später als die übrigen Verwandten zu erscheinen.

69. p. Horridaria s. v.

*) Anfang- Angust 1873 ling ich ein Männchen zwischen den

ersten Hänsern des engadiner Dorfes Ponte.
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Sehr gemein und überall fliegend im Jahre 1873, viel

seltener 1876.

70. P. Alpinata s. v.

An einzelnen Stellen bei jedem Aufenthalte in Mehr-

zahl getroffen. Weibliche Exemplare kommen bekanntlich

luir selten vor.

71. ColutOgyna EuSCa Thunb. (Venetaria Hbn.).

üeberall in männlichen Exemplaren sehr gemein und

nach Zeichnung mannigfach wechselnd.

72. Cidaria Montanata s. v.

In einzelnen Stücken gefangen.

73. C. Ceesiata >S'. f.

Nicht gerade häufig auf der Passhöhe.

74. C. Elavicinctata Hb7i.

Nur in ganz vereinzelten Exemplaren getroffen.

75. C. üfoMliaria h,-s.

Ich fing in Allem zwei schöne männliche Exemplare.

76. C. Inciiltaria K-s.

Ebenfalls nur vereinzelt. Die Raupe lebt m i n i r e n d

in den Blättern alpiner Primeln. (E. Hofmann in der

Stettiner Entom. Zeitung 1871, S. 43.)

77. C. Scripturaria s. v.

Ich fing ein sehr schönes frisches männUches Exem-

plar im Hausgange des Albulahospizes.

78. C. Hydrata Tr.

Ich sammelte in 3 Jahren nur zwei männliche Stücke,

deren eines meinem Freunde, Herrn Dr. 0. Staudinger in

Dresden zur Bestimmung vorgelegen hat.

79. C. Minorata Tt,
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Nur ganz vereinzelt getroiFen. Die liöhengrenze ist

hier offenbar überschritten/'^)

80. Eudorea Sudetica z.

Nur noch vereinzelt getroffen.

81. E. Miirana Curt.

Gleichfalls nur sparsam. Bei beiden Arten scheint die

Höhengrenze wiederum überschritten zu sein.

82. E. Valesialis Buf.

Nur selten und einzeln getroffen.

83. Hercyna Schrankiana Haw.

Häufig, doch meist in verflogenen Stücken. Diese Py-

ralide fliegt bald nach der Schneeschmelze,

84. H. Phrygialis Bhn.

Ebenfalls nicht selten. Ich fing einige interessante

Aberrationen.

85. H. Lugubralis Led.

In nicht grossei Entfernung vom Hospiz treten zwei

Schutthalden, von der linken Seite kommend, der Strasse

näher. Sie sind die Flugplätze dieser Art, deren Fang bei

dem schwierigen Terrain und der Scheuheit der Thiere

gerade keine leichte und angenehme Arbeit zu nennen ist.

Bell und ich erbeuteten 187 3 etwa ein Dutzend guter

Stücke. Dann gaben wir die zeitraubende Jagd auf. In

keinem der folgenden Jahre konnte ich aber ein Stück des

interessanten, mir vom Gorner Gi'at bereits bekannten We-

sens mehr entdecken. ^''^'''^)

*) Wir haben keine i]upitliecia auf dem Albulapass beobachtet-

Es wäre interessant, darüber weitere 3rittheihing-en zu sammeln.
*'') H. Helveticaiis H.-S. kenne ich nicht, halte sie aber

nach der Abbilduna: Fig. 127 und 128 vorläufig für spezifisch ver-

schieden.
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86. H. Alpestralis Fab.

Das auf manchen Engadiner Alpen liäufi-e a.niiorclien

fa^id sich auf dem Albulapasse nur ganz vereinzelt vor,

obgleich man es bei der Elevation auch hier wie im En-

gadin zahlreicher hätte erwarten müssen.

87. Botys Porphyralis ^S'. v.

Das hübsche seUenere Geschöpf hatte ich melufach

in früheren Jahren auf Glarner und Engadiner Alpen ge-

troffen
; doch immer vereinzelt. 1873 flog es auf höher

gelegenen Stellen unseres Passes sehr häufig, wenn auch

vielfach beschädigt. Ich klopfte aus Juniperus nana eine

beträchtliche i\.nzahl von Stücken heraus. Viel seltener war

es 2 und 3 Jahre später. Wo man früher ein Dutzend

getroffen hatte, begegnete man jetzt kaum mehr einem Stücke.

88. B. Cespitalis s. v.

Sehr häufig bis zu den höchsten Fangplätzen. Die

Flugzeit beginnt frühe, so dass ich fast nur verflogenen

Stücken begegnet bin.

89. B. Aerealis Hhn., Var. Opacalis Hhn.

Nicht selten in jedem meiner drei Sammeljahre.

90. B. Monticolalis Lah,

Auf der rechten Seite des Passes an höher gelegenen

blumenreichen Lokalitäten häufig."^)

91. B. Rhododendronalis Dup.

Ziemlich selten und sparsam in jedem Sommer getroffen.

Wir befinden uns wohl an seinen letzten höchsten Flug-

plätzen.

*) B. Murinalis F. R.^ welche ich auf der Höhe des Stilfser

Jochs traf, ist an g-ewissen Stellen des Weissensteius nicht selten.

Sie dürfte aber mehrere hundert Fnss unter der Passhrdie endig-en.

14



138

92. NoiILOpMla Soctliella S. V. (Hybiidalis Hbn.).

Jn einigen Exemplaren getroffen.

9 3. CramMs Pratellus L.

üelierall, doch in massiger Menge.

94. C. Dumetelliis Mn.
Ebenfalls gefunden.

95. C. Luctiferellus aim.

Links vom Hospiz, an deii steileren Halden der Kalk-

berge nach dem Fusse des Piz üertsch zu, von Boll in

einiggn . Stücken getroffen.

96. C. Fiircatellus Zett,

Mehrere Stücke fanden sich auf den Fundplätzen der

A. Quenselii, d. h. auf hochgelegenen, ziemlich öden Lo-

kalitäten, rechts von der Chaussee.

97. C. Radielliis Bbn.

Nicht häufig bemerkt.

98. C. Coiilonellus Dup.

An grasigen blumenreichen Halden in jedem der drei

Sommer häufig l:)eobachtet. Die üebrigen blieben sparsam.

99. C. Perlelliis Sc, Var. Warringtonelliis stt.

Eine Anzahl von Exemplaren kamen auf der Pass-

höhe vor.

100. Asarta Aethiopella Dk^p.

Häufig, namentlich an höheren Lokalitäten im Jahre

1873. Später mir ganz vereinzelt. Bei Zermatt hatte ich

das Thisrchen viel höher in zahlreichen Exemplaren getroffen.

101. Catastia Marginea aS'. f., Var. Aiiriciliella Bhn.

Nur selten imd vereinzelt getroffen im Jahre 1873;

später nicht mehr. Auch hier haben wir die vertikale Ver-

breituni^szone iiberschritten.
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102. Myelois Jlaviciliella h.-s.

Nach Uebei'.sclireitung der Pa.s.-^liölic, gegen die Senn-

hütten zu abfallend, zeigen sich einige, massig steile, trockene

blüthenreiclie Halden. Dort allein erhaschten Boll und ich

eine geringe Anzahl Exemplare des schönen Thiores, welches

nach dem Staudinger-Wocke'schen Katalog eine Varietät

von Eversmanns Öedacovella sein soll.

Die Zahl der von uns beobachteten Tortriciden ist

keine ganz unbedeutende.

103. Tortrix Eigana Sod

1873 in der Nähe des Hospizes, zum Theil auch links

auf kalkigem Boden mit kleineren, dunkleren Exemplaren,

nicht gar selten. Von letzteren Stehen erhielt ich 1876

wiederum mehrere abgeflogene Stücke". Die Nichte des ver-

storbenen Wirthes Anderegg, Fräulein Marie Wiki, hatte

sie mir eingesammelt.

104. T. Steinehana s. v.

In massiger Menge.

105. T. Steineriana (?), Var. Lusana h.-s.

Dieses Thier, über dessen Verwandschaftsverhältnisse

und etwaige x-Vrtrechte ich zweifelhaft bin, fliegt überall

häufig. 1876 begegnete ich ihm in Unzabi. Aherdings

waren die meisten männlichen Stücke schon verflogen und

weibliche Exemplare, wie in der Regel, auch hier nur sehr

sparsam zu erwischen.

106. T. Gerniiigaiia s. v.

In männlichen Exemplaren häufig und bis zu den höch-

sten Sammelplätzen, und nameiulich im Sommer 1876 gemein.

107. SciapMla Pratana Hbn.

Ueberail vorkommend; st^^ellenweise häulig. Bekanntlich

eine der gemeinsten Arten der Alpen.
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108. Sphaleroptera Alpicolana Hbn.

Auf i\cY Payyhölie selten. Zehn Minuten abwärts nach

Bergün (Val Diavel) in Mehrzahl 1876 gefangen. Dem

hall-iiügligen Weibchen begegnet man nur selten und aus-

nahmsweise einmal.

109. Cochylis Hartmanniana ci. (Baumanniana s. v.).

Nur wenige Exemplare kamen vor als letzte Ausläufer

in so bedeutender Höhe.

110. C. Eutilana. Hb.

xin Stellen, wo Juniperus nana wuchs, alljährlich be-

obachtet, doch immer mehr oder weniger abgeflogen.

111. C. Aurofasciana Mann.

An einer blumenreichen Halde lingen Boll und ich

Ende Juh des Jahres 1873 etwa 20 Stück des seltenen

Wicklers. 187-1 traf ich kein Exemplar. Dagegen an öder

Stelle, beim mehrfach genannten Signal, erhielt ich noch

Mitte August 1876 zwei ganz schöne, frische Männchen.

112. C. DeutscMana Zett.

EtAva eii]e Viertelstunde vom Hospiz entfernt, rechts

unmittelbar neben der Fahrstrasse, griff ich Ende Juli 187 3

auf einer Grasfläche ein schönes Männchen. Es ging leider

später durch einen unglücklichen Zufall zu Grunde, war

übrigens meinen^ aus dem äussersten Norden Norwegens

stammenden Stücken^ welche ich Staudinger verdanke, ganz

gleich. Ich bemühte mich bei den folgenden Besuchen der

nächsten Jahre leider vergeblich, das Thier wieder zu finden.

113. PentMna loricana h.-s,

Noricana ist in unseren schweizerischen x\lpen über-

hatipt selten, und so auch auf dem Albtila. Wir erhielten

rechts eine halbe Stunde vom Wirthshause entfernt an hoch-
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gelegenen Schuttlialden mit Mühe einige wenige ExempLire,

welchen denjenigen aus dem österreichischen Gebirge ganz

gleich sind.

111. P. ArMtella x.

Ich iing an ziemlich hochgelegener Stelle, wo Arbutus

uva ursi wuchs, ein paar Stücke des schönen Wicklers.

Er ist auf unserem Gebiete mit seiner Futterptianze selten

zu nennen.

115. P. Zinckenana Froel, (Schulziana Fab.).

Nur in wenigen Stücken gefunden. Es sind wiedeium

die letzten Ausläufer auf nicht mehr recht geeigneter Höhe.

116. P. Metalliferana b,-s.

Selten. Auf dem Stilfser Joch 1871 hatte ich sie we-

nigstens 500' höher zahlreich getroti'en.

117. P. Bipimctana Fab,

Ebenfalls nur noch vereinzelt bemerkt.

118. P. Spiiriana h,-s.

Nur in sehr wenigen Stücken getroffen. Im Engadin

kam sie mir auf einzelnen Bergen in Mehrzahl vor.

119. Grapholitlia Mercuriana Ehn.

Nur ganz vereinzelt um Dryas octopetala.

120. Gr. Uemorivaga Tengstr.

Von dieser schönen, bisher nur aus dem hohen Norden

bekannten Form*), deren E,aupe in Arbutus uva ursi minirt,

fing ich ein ganz frisches Exemplar auf der Passhöhe. Ein

anderes habe ich vom Stilfser Joch.

121. G. Ericetana z.

Vereinzelt getroffen.

') S. Tengström's Bidrao- tili Finlanrts Fjäril-Fauna, p. 88.
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122. G. Fractifasciana Haio.

In mehreren Stücken erhalten.

123. G. Comptana Froei

1873 ziemHch häufig, spärhcher in den folgenden Jahren.

124. G. diiadraiia l.

ich beobachtete bei jedesmaligem Aufenthalte diesen

Wickler in einzelnen Stücken.

125. G. Salicetorum n. s'p.

Boll fand auf der rechten Seite des Albtilapasses an

einer steilen, trümmerreichen Stelle (schon etwas nach Ponte

abfallend) um Weiden diesen eigenthümlichen, an Fracti-

fasciana erinnernden Wickler in zwei guten und zwei ab-

geflogenen männlichen Stücken. An einer neuen hochalpinen

Art kann meiner Ansicht nach nicht gezweifelt werden.

Ich beschreibe sie gleich einer Reihe anderer alpiner Mi-

crolepidopteren nächstens in der Stettiner Entomologischen

Zeitung.

126. Dicliroraniplia Biignionana Bitp.

Steigt man, rechts parallel der Fahrstrasse sich hal-

tend, zu jener öderen Hochfläche empor, welche das Stein-

signal trägt, so gelangt man vorher in ein schmales Thälchen.

Dort, neben einem Schneereste, fand ich 187 3 ziemlich zahl-

reich die geschätzte Spezies, welche ich auch auf dem

Berninapasse neben dem Wirthshause in verflossenen Jahren

mehrfach eingesammelt hatte, und die ferner im Wallis, wo-

her ich ein Anderegg'sches Exemplar besitze, vorkommt.

127. Melasina Ciliaris o.

Ein einziges männliches Exemplar, welches mit einem

Pack Edelweiss von einer Kalkwand herab ztüallig einge-

schleppt war, ist mir während meines mehrfachen Aufent"



143

haitos vorgekoininon. Die Larve fand ich ebenfalls nicht.

M. Ciliaris ist also hier oben weit seltener als im Engadin.

128. JrLciirvaria Rupella s. v.

Nur als Seltenheit, wie es scheint, vorkommend. Wir

erhielten aller Mühe unerachtet nur ein Stück im Juli 1873.

129. Plutella &0niatella f, e.

Das schöne Thierchen, einen meiner Lieblinge, fing ich

vor langen Jahren auf der Geleriner Alp im Engadin, später

auf dem Gorner Grat bei Zermatt und da in Mehrzahl. Auf

dem Albulapasse begegnete es mir 1873, 74 und 76 stellen-

weise häufiger an trockenen steinigen Halden, wo Aconitum

wuchs. Die Fundplätze am Gorner Grat waren wesentlich

andere, so dass ich über die Futterpflanze im Dunkeln blieb.

130. P. Xylostella L.

Nur einzelne Exemplare getroffen.

131. GelecMa Tripimctella s, v,

ZiemUch verbreitet, doch keineswegs häufig, auf dem

Passe bemerkt.

132. G. Perpetiiella e.s. ($ InteralWcella h-S)

Nicht häufig auf dem Albula. Massenhaft aber flog

sie in der zweiten Julihälfte des Jahres 1871 auf dem

Stilfser Joch.

133. G. Longicornis Haw.

Kam in jedem Sommer in kleineren Stücken mit auf-

fallend helleren Weibchen zahlreich vor, in Unzahl aber zu

Anfang August 1876. Auf hohen Engadiner Alpen traf

ich das gemeine Thier noch beträchthch kleiner. Ich be-

zeichnete sie in meiner Sammlung als Var. Alpestris.

134. G. Steudeliella n. sp.

Ich besitze diese nicht gerade kleine, auff"allend breit-
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flüglige dunkelbraune Gelechie in einem Stück vom Albula-

passe, in einem zweiten aus dem Wallis, durch Anderegg

eingesammelt.

135. G. Diffluella Mann.

Diese von mir in der Schweizerischen Entomologischen

Zeitschrift Bd. 3. S. 2 52 beschriebene Zermatter Art fand

sich unmittelbar neben dem Hospiz eines iMorgens 6 Uhr

in gewaltiger Menge, so dass man hunderte von männlichen

Exemplaren hätte sammeln können, während die schlecht

geflügelten Weibchen selten blieben. Bei den folgenden Be-

suchen des Passes war G. Diffluella spärhch. Mein hoch-

verehrter Freund, Professor Zeller in Stettin, scheint sie

viel tiefer, in den Umgebungen Bergüns getrofl'en zu haben.

136. G. Cacuminum Fr.

Ich glaube ein paar verflogene Exemplare des Albula

mit Sicherheit zu dieser von mir (a. dems. Orte S. 252)

beschriebenen ziehen zu dürfen. Professor P. C. Zeller, nach

brieflicher Mittheilung und Einsicht engadiner Originalexem-

plare, traf sie im Uebrigen auch bei Bergün, also keines-

wegs mehr hoch, sondern subalpin.

137. G. Anthyllidella Hbn.

Unser Thierchen scheint nur noch ausnahmsweise Höhen,

wie sie uns hier beschäftigen, zu erreichen. Ich erhielt

wenige Stücke.

138. G. Libertinella Z. (Superbella Fr.).

Professor Zeller (Stettiner Entomologische Zeitung 1872,

S. 113) zeigte, dass in meinen Tineinen und Pterophoren der

Schweiz S. 132 die vorliegende, sichere Art als G. Super-

bella Z. irrthümlich erwähnt wurde. Mir freundlichst über-

sendete Originalexemplare der letzteren Spezies aus der
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Zeller'schcn Öammluiig entfernen jeden Zweifel. Libertinella

kam nns nur ganz selten und vereinzelt auf dem Albula-

passe vor.

139. G. Heliacella H.-^. (llogenhoferi Ötgr.).

Ich bemerkte schon vor einigen Jahren (Schweizerische

Entom. Zeitschrift, Bd. 4, S. 144), dass ich Staudinger's

G. Rogenhoferi'^) für identisch mit Herrich-Schcäffer's He-

liacella (ßd. 5, Tab. 72, Fig. 544) hahen müsse. Ich

stehe heutigen Tages zu meinem früheren Ausspruche. Das

reizende Thierchen, welches Staudinger und ich 1871 am

Stilfser Joch in bedeutender Meereshöhe ganz vereinzelt

antrafen, fand ich auf und in den Blüthen von Dryas octo-

petala an einzelnen Stellen des Albulapasses sehr häufig.

Ich überdeckte einmal gegen 3U Stücke. Anderwärts kam

es seltener vor. Es fliegt, sowohl links, wie rechts von der

Strasse. Ich habe über 120 Exemplare gefangen. Die Raupen

zweifelsohne an Dryas. Die flüchtigen Männchen entfernen

sich von Dryas sehr leicht^ die Weibchen selten. Man be-

obachtet demgemäss letztere in weit grösserer Zahl. Flug-

zeit von Mitte JuH bis (1876) Mitte August, Höhe 7200

bis 8000'. Eine Aberration traf ich niemals,

140. AncMiiia Grisescens i'V.

Ich habe dieses von mir entdeckte und auch hinterher

erzogene Thier im Engadin nur selten ge trotten. 187C

hatte ich die Freude, auf hoch gelegener Stelle des Passes

in der Nähe des Signals ein brauchbares Exemplar zu

fangen.

'^) VerhaiKllniigeu der k. k. Zoolog'.-bofaiiisclien (xesellschaff in

Wien. 1872. Sep.-Abdr.

15
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141. Butalis Amplioiiycella Hhn.

Ende Juli und zu Anfang August's ziemlich entfernt

vom Hospiz, schon etwas gegen Ponte, in wenigen frischen

Exemplaren getroffen. Jedenfalls aber beträchtlich seltener

als auf der Thalsohle des Engadins.

142. B. Fallacella z.

Herr Zeller-Dolder traf im Jahre 1876 zwei Exem-

plare auf dem Passe.

143. Acrolepia öranitella Tt.

Derselbe fing am 20. August 1874 zu meinem grössten

Erstaunen ein sicheres Stück dieser Spezies. Ich hatte sie

niemals als Bewohnerin der Hochalpen bis dahin gekannt.

144. Tinagma Dryadis %r.
Staudinger, Eogenhofer und ich, wir trafen 1871 wäh-

rend unseres Aufenthaltes zu Trafoi auf dem Stilfser Joch

und zwar unmittelbar neben der Franzenshöhe in und auf

der Blüthe der Dryas octopetala ziemlich zahlreich das in-

teressante Thierchen. 1873 war auf dem Albulapasse kein

Stück aufzutreiben. Als ich 1875 heraufkam, hatte ich

schon am Weissenstein von Professor Zeller und Zeller-Dolder

vernommen, dass sie etwa eine Viertelstunde vor dem Ho-

spize links, zur Schlucht hinunter, die interessante kleine

Spezies erhalten hatten. Ich sammelte sie dann ebenfalls

reichhch dort. 1876 war kein Stück zu treffen!

Sollte das kleine gebrechliche Thierchen zweijährig sein? Ich

kann es nicht glauben.

145. Ornix Interruptella Zett.

Ein abgeflogenes Stück fing Bell an einer Stelle, wo

einige Weiden kümmerlich wuchsen. Bekanntlich minirt die

Pvaupp deren Blätter.
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146. Coleopliora ? Collina Fr. n. sp.

Die hochalpinen öamenfrcsöendcn Culeuphoren bilden einen

der schwierigsten Abschnitte der Mikrolepidopterenkunde.

Meine gefangenen Exemplare aus dem Engadin, von Zer-

matt mit dem Kiifelberg, aus dem übrigen Wallis (Ander-

egg) und vom Albulapasse liefern einen Beweis. Ich könnte

leicht ein halbes Dutzend Spezies aufstellen. Ich habe vor-

läufig nur 2 xirten als sicher neu für den Albulapass zu

erwähnen.

0. Collina im Engadin ebenfalls tiiegend, kommt, wenn

die Albula-Exemplare wirklich dahin gehören, in Grösse

und Form der C. Fulvosquamella H.-8., welche ich im En-

gadin entdeckt habe, ziemlich nahe. Ich fing jene namentlich

auf dem Hügel unmittelbar hinter dem Wirthshause in wind-

stillen Nachmittagsstunden. Ich beschreibe sie anderwärts

genauer.

147. C. AMlse Fr. n. sp.

Diese interessante kleine und sehr dunkle Art traf ich

1873 in einem, und 1875 in einem zweiten männlichen

Exemplare, xluch hier werde ich später genauere Charac-

teristik zu geben haben.

148. Chauliodiis Scnrellus f. e.

Das reizende Thierchen, im Engadin nicht gerade selten,

war auf dem Albulapasse nur ganz spärlich in einigen

abgeflogenen Stücken zu treffen.

149. Laverna Miscella s. v.

Dieses zierliche Geschöpf, dessen Larve an Eehanthe-

mum vulgare lebt, trafen wir in nur drei Exemplaren auf

unserem Sammelgebiete. Auch hier ist die Höhengrenze

offenbar überschritten.
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150. ElacMsta ^^ec

Wie ich auö mancher Exciusion weiss, sind die Hoch-

alpen sehr arm an Ehichisten; vielleicht jedoch bei der

bewegien xltmosphäre scheinbar mehr als in Wirklichkeit.

Um so unangenehmer ist mir das Zugrundegehen einer

schönen, in die Verwandschaftsreihe der E. Apicipunctella

St. gehörigen kleinen Elachiste, welche 1876 dicht neben

dem Hospiz linkerseits ein paar hundert Fuss höher von

Marie Wiki gefunden war.

Ich glaube indessen, das weibliche Exemplar, welches

Professor Zeller auf dem Kulm von La: seh bei Bergün

gelangen hat, in meiner Sammlung zu besitzen.''^)

151. Pterophoriis Ksclieri z.

Ganz selten dort oben noch getrotien, so z. B. ein

Mäimchen in der ersten Augustwoche 1876 beim Signal.

152. p. Coprodactyliis (Z.) st.

Sehen und nur ganz vereinzelt bemerkt ; sonderbarer-

weise aber nur an den höchsten Fangplätzen, so im August

1876.

Dieses ist also das bisherige Kesultat eines unermüd-

lichen Einsammeln s. Wenn auch nicht glänzend, so darf

man das Erürebniss immerhin ein reicheres nennen. Absolut

neu sind nur wenige Spezies und Formen. Manche Notiz

wird dem Sannnler wiUkommen sein ; und zur Geographie

der Lepidopteren bietet mein Aufsatz doch wohl einige Be-

lehrung, wie ich, vielleicht allzu unbescheiden, hoffe.

*) Eine zweite graue Elachiste
(,J)

erhielt ich so abgeflogen, ilass

seihst niclit mehr an eine Wahrscheinlichkeitsbestimmung zu den-

ken war,
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Man sagt, Licht und Sonne sind Leben, Schatten und

Nacht sind Tod. Es ist dieses nur theilweise für die Lepidop-

terenwelt wahr. Ich stelle am Schlüsse die Ergebnisse des

Albulapasses mit den ilesultaten zusammen, welche Stau-

dinger für Island^), Staudinger und Wocke für Bossckop

in Finmarken""^) und Wocke für Dovrefjeld in Norwegen^)

erhalten haben.

Gewiss, die beiden Forscher beobachteten in sonnen-

armem, regen- und schattenreichem, freilich viel ausgedehn-

terem Gebiete. Sie hatten aber jedesmal nur einen kurzen

nordischen Sommer zur Verfügung. Doch sie waren von

Laub- und theilweise auch Nadelholz umgeben. Ich war

dreimal, freilich niemals ausreichend lang, auf meiner hoch-

alpinen kleinen GiasÜäche.

Es fanden also :
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Der Ueberschuss der Tagfalter auf dem Albula ist sehr

bedeutend, nicht minder die Dürftigkeit der Noctuiden. Die

Pyralo-Crambiden sind relativ reich vertreten ; ärmUch er-

scheint die Welt der Tineideu. Freilich, ich sammelte über

der Baumgrenze. Bossekop und Dovrefjeld liegen noch in

derselben.

ZÜRICH, den 18. 31ärz 1877.

H. Frey.
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Literatur.

Topographie.

Höhen- und Längenangaben für die Poslrouten,

Bad- und Luftkurorte im K

a

n ton G r a u b ü n d e n von

W, Mengold, Ingenieur (Cliur 1876). Eine sehr zuver-

lässige, für dzn Reisenden erwünschte und zweckmässige Zu-

sammenstellung, in der Weise wie das von Müller-Wegmann

publicirte Büchlein (J.-B. XVIII, p. 84.).

Das Oberengadin von M. Caviezel (Chur 1876). Im

Gegensatz zu den zahlreichen Ortsmonographieen hat der

Verfasser eine Darstellung des ganzen Thaies unternommen,

einen Führer, welcher den Fremden über die allgemeine

Physiognomie desselben, sodann über die einzelnen Orte und

Gebirgsparthieen orientirt. Als Anhang finden sich u. A.

ein Verzeichniss der bemerkenswertheren Pflanzen (an 250

Species Phanerogamen) sowie von 150 Grosschmetterlingen,

(wie wir vernehmen, nach der Saraz'schen Sammlung zu-

sammengestellt.)

Le maSSif du Bernina par EenH Cordier (An-

nuaire du Club Alpin Francais 11, Paris 1875).

Verfasser gibt nicht weniger als zehn Einzelbeschreibungoi

der von ihm im Herbst 1875 ausgeführten Bergtouren im

Gebiete, worunter solche auf den P. Roseg, P. Bernina, P. Palü
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eic. Er schliesst seine lebhafte, humoristische Schilderung

mit einer warmen Empfehlung Pontresina's, das man doch

noch geniessen möge, bevor auf der Spitze des Languard

ein Hotel ei'richtet, vor jedem Wasserstrahl ein electrischer

Apparat angebracht, und hinter jedem Felsen ein Alphorn-

bläser auf die Lauer gestellt sei; gewiss sehr sinnreiche

Dinge, durch welche man aber die Poesie der Berge mit

Gewalt hinaustreibe! Nur zu richtig.

Dem Jahrbuch des S. A. C, XL (Bern 1876) ent-

nehmen wir über Bünden

:

Der Schwarzkopf im Vernelalhal von 0. v, Pfister

(p. 300; nebst einem Holzschnitt). Es handelt sich um.

die erste Besteigung der 3248 M. hohen (bei Dufour, wie

bemerkt wird nicht richtig als „ Schwarzhorn '^ bezeichneten),

dicht am Verstancla-Horn hegenden Spitze. Der Weg ist

von den schwierigeren und nahm 8 Stunden in Anspruch;

der Einblick in das Silvrettagebiet ist selbstverstcändlich

ein grossartiger.

Das Fluchthorn (3396 M.) von 0. v. Pfister (Zeit-

schrift des Deutsch-österr. x^lpen Vereins. VIL

p. 263. München 1876). Verfasser schlug einen anderen

und bequemeren Weg ein als Weilenmann 1861. Die Rund-

schau soll an Erhabenheit hinter derjenigen des P. Linard

nicht zurückstehen, und die Besteigung unter Umstcänden

eine nur unwesentlich schwierigere sein, als die des Letzteren.

Vals-Olivone über den Scaradra-PaSS von D. Bihi

(p. 538). Im Gegensatz zu Seyffertitz (J.-B. XIX, p. 61)

spricht sich der Verfasser sehr zu Gunsten für diese Tour

aus, die ersterer unter ungewöhnlichen und widerwärtigen

Verhältnissen angetreten hatte.
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Plan der Stadt Chur von E. Münster (Ohur 187G).

Das Blatt ist 66 Gmt. hoch bei 71 Cmt. Breite, im Maas-.

Stab von 1 : 2000, sauber und klar ausgeführt. In einer

künftigen Auflage würden wir eine nähere Bezeichnung des

einfach weiss gelassenen Culturbodens (ob Wiese, Garten,

E,ebland), sowie auch eine Andeutung der Baumvegetation

und einige Höhenangaben berücksichtigen.

Geologie.

Ueber das Verhältniss der Topographie zur Ge-

ologie, Text zur topographischen Karte vom Engadin und

Bernina, ein Beitrag zur Geschichte der Erdkruste, von

/. M. Ziegler. (Zürich 1876. IL Auflage nebst 19 Karten

und Tafeln.) Die sehr umfänglichen, auf exacten Localstudien

beruhenden Untersuchungen des Verfassers umfassen die

beiden Engadine und das Berninagebirge, und berühren alle

topographischen, orographischen und geologischen Verhält-

nisse, woran sich die Erörterung der dynamischen Vorgänge

(Verwitterung, Eruption, Eiszeit) anschliesst, um davon die

jetzige Conformation der Gebirge abzuleiten. Zum Schluss

werden die localen Erscheinungen mit cosmischen Verhält-

nissen in Zusammenhang gebracht. ^,Es ist die Bemühung,

dynamische Vorgänge durch möglichst genaue Vergleichung

von Formen und Höhen zu constatiren, und Folgerungen

zu ziehen, welchen die heutigen Zustände der Erdkruste zu

Grunde liegen, behufs Verständniss der Vergangenheit'' (aus

der Vorrede). Für die Einzelheiten muss auf die ausge-

zeichnete, reich ausgestattete Arbeit selbst verwiesen werden.

Als Anhang sind Beobachtungen über Seespiegel-Schwan-

kungen im Silser See, und ein Verzeichniss verdeutschter

romanischer Localnamen von /. Caviezel beigefügt.

IH
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Von demselben Verf. sind ferner bei Wurster & Cie.

in Zürich publicirt worden:

Theobalds Geologische Karte des Unler-Engadins,

von 1:50000 auf 1:150000 red., mit Nachträgen von

/. M. Ziegler.

Dieselbe des Ober-Engadins und Berninas, her-

ausgegeben wie Oben.

Petrefacten vom Plateau der Sulzfluh von Dr.

G. A. Koch (Verhandlungen der k. k. Geolog.

Reichsanstalt, 1876, Nr. 16, p. 371). Die Arbeit

verbreitet sich zunächst unter Berücksichtigung der Unter-

suchungen von Escher, Theobald, Mojsisovicz und Richthofen

über die Stellung der Sulzfluh-Kalke in dem Sinne, dass

Verf. das Vorhandensein von Kreidebildungen, wie sie Mojsi-

sovicz hervorhebt, denn doch durch die Anwesenheit von

Dachstein und Adnether (Steinsberger) Kalk, wie Theobald

nachgewiesen, eingeschränkt wissen will. Von Petrefacten

wird speziell Nerinea Staszycii behandelt, als zu den

Strambergerschichten oder Plattenkalken der Tithonstufe ge-

hörend.

Le Mofettes de Schuols-Tarasp par H, Goll. (Bul-

letin de la Soci^te Vaudoise des Sc. nat., XIV,

1875, p. 91.) Die Mittheilungen des Verf. bestätigen die

bisher verschiedentlicli mitgetheilten Beobachtungen über die

für kleinere Thiere so verderblichen Kohlensäureexhalationen.

Bäder, Kurorte.

Unter dem Titel: «Notes de voyage» gibt Prof. Dr.

E, Guihout (in der Union M6dicale 1876, Nr. 1 u.

folg.) die Eindrücke einer balneologlschen Reisc durch
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die Ostschweiz. Der Verf. hat u. A. Davos, Tarasp

und St. Moritz besucht, iibor welche Kurorte er sich

einlässlich und mit wohlwollendem Interesse ausspricht.

II clima e le aque di San Maurizio, cenni del

Professore Gaetano Strambio, (Milano 1876.) Unter ent-

schiedenem Protest gegen die Behauptung, womit der Ver-

fasser die Vorrede beginnt : l'Engadina e quasi una vallata

itahana, soll gleichwohl das Bestreben desselben, das ita-

liänische Pubhkum durch eine umsichtige und umfassende

Darstellung auf unser Bad neuerdings aufmerksam zu machen,

bestens begrüsst sein. So werden der Eeihe nach das Land,

Naturhistorisches, Sprache und Bevölkerung, klimatische und

balneologische Verhältnisse eingehend dargelegt und mit dem

pathologisch-therapeutischen Theil geschlossen.

Silvaplana, Klimatischer Kurort und eisenhal-

tiges erdig-salinisches Mineralbad (Chur, ohne Jahr-

zahl (1876), auch in französischer üebersetzung : Station

climaterique de Silvaplana avec bains etc.).

Verfasser ist keiner genannt. Für die meteorologische Ver-

hältnisse und die Höhenlage hauptsächlich ist das ander-

wärts über das nahe St. Moritz Gesagte beigezogen (in

Betreff der Husemann'schen Quellenanalyse vergl. J.-B.

XVIIL, p. 98).

Vier Wochen in Pontresina von Dr. Giebel. (Zeit-

schrift für die gesammten Naturwissenschaften.

Neue Folge. XIV. Berlin 1876. p. 105.) Der Verlasser

hat einen zur Stärkung seiner Gesundheit im Ober-Engadin

verbrachten Aufenthalt zu einer eingehenden und dankens-

werthen Darstellung der topographischen, meteorologischen

und naturhistorischen Verhältnisse der sresammten Pontre-
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siner Gegend benützt. Ein Keiöebericht durch das Albula-

thal und das Oberland schliesst die Arbeit.

Pontresina and its nelgbourhood by J. M. Ludwig

M. D. (Mit Karte; erste englische Ausgabe. London 1876.)

Eine wesentlich vermehrte Ausgabe des zuerst deutsch er-

schienen Schriftchens. (J.-B. XIX, p. 65.)

ZUZ als Luftkurort, 17 4 8 Met., von Dr. /. Fer-

nisch. (Chur 1876.) Eine gedrängte Darstellung der topo-

graphisch-klimatischen Verhältnisse mit näherer Auseinander-

Setzung der Mortalitäts- und MorbililäisVerhältnisse für die

Jahre 1856— 75.

Notices sur les Eaux de Tarasp-Schuls traduite

de l'Allemand etc. par C. Mcati, Docteur (Paris 1876).

Eine Uebersetzung der «Heilquellen und Bäder von Tarasp

»

des Eef. mit zahlreichen, für den französischen Leserkreis

berechneten Zusätzen.

Le Mont-Dore. DavOS. Etüde medicale et climato-

logique par le Dr. L. Vacher, (Paris 1875.) Der Verf.

behandelt seine Untersuchung directe mit Eücksicht auf die

Behandlung der Lungenphthise in Höhenkurorten sowohl in

Mont-Dore (mittleres Frankreich) als in Daves. Awi Grund

eit^-ener Anschauung- werden die climatischen und sanitari-

sehen Verhältnisse der Letzteren ebenso eingehend als mit

Prägnanz beleuchtet. Möchten namentlich die so wichtigen

und überraschenden Daten über die Intensität der winter-

lichen Insolation im Hochgebirge bei uus umfassenderen

Studien unterworfen werden, als es bisher der Fall war.

Die Landschaft Davos, Klimatischer Kurort für

Brustkranke, Wegweiser für Aei'zte und Kranke.

(Zürich 1877.) Das Schriftcheij gibt einen klaren Ueber-
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blick über die Entwicklung von Davos als Kurort, über

seine topographischen Verhältnisse und erörtert speziell die

Verhältnisse des «Kurhauses» und der daselbst zu Grunde

gelegten ärztlichen Behanhlungsmethode.

Om Davos som Kllmatisk Kursted von Dr. Ras-

mussen (Hospitals-Tidende 1874. Kopenhagen.) Verfasser

hat selbst eine Kur in Davos gemacht. Nach einer aus-

führlichen Darlegung des Thaies und seines Klimas spricht

er sich hauptsächlich für die Wirksamkeit des Davoser

Aufenthaltes bei phthisischer Anlage und langsam verlau-

fenden Fällen von Schwindsucht aus.

Luftkurort und Schwefelbad Serneus von Prof.

Dr. August Husemarm. (Chur 1876.) Nachdem Verfasser

in dankbarer Erinnerung an seinen Serneuser Aufenthalt eine

Skizze der dortigen Umgebung und der klimatischen Ver-

hältnisse vorausgesandt, theilt er das Eesultat seiner neuer-

dings vorgenommenen chemischen Analyse der Schwefel-

quelle mit. Als Resultat ergibt sich daraus:

Wassermenge: 49,5 Liter in der Minute.

Temperatur: 7^ R. (8^75 C.)

Specif. Gewicht: 1.000571.

In einem Pfund Wasser (7680 Gran) sind, die kohlen-

sauren Salze als B i c a r b o n a t e berechnet, enthalten :

a) an festen Bestandtheilen:

Chlornatritim 0,0133 Gran

Phosphorsaures Natron . . . 0,0006 „

Kieselsaures Natron . . . .0,1332
_,,

Schwefelsaures Kali . . . .0,0975 ^,

Schwefelsaui^es Natron . . .0,5894 „

üebertrag 0,8340 Gran
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üebertrag 0,8340 Gran

Kohlensaures Natron . . . .0,7045 ^,

Kohlensaurer Kalk . . . .2,7381 „

Kohlensaure Magnesia . . .1,2196 ^,

Kohlensaures Eisenoxydul . .0,0033 „

Kohlensaures Manganoxydul , . 0,0025 ^,

Thonerde . 0,0028 „

Ammoniak, Lithion, Strontian,

Baryt Spuren

Summe der festen Bestandtheile 5,5048 Gran.

b) an gasförmigen Bestandtheilen:

Kohlensäure, freie u. halbgebundene 2,4120 Gran

oder 5,097 Cubikzoll bei 0^ u. 0,76 M. B.

Kohlensäure, freie . . . .0,9478 Gran

oder 2,002 Cubikzoll bei 0^ u. 0,76 M. B.

Schwefelwasserstoff . . . .0,0104 Gran

oder 0,0283 Cubikzoll bei 0^ u. 0,76 M. B.

Meteorologie.

Beiträge zur Natur-Chronik der Schweiz, ins-

besondere der RäthiSChen Alpen, I.; von Prof. Chr.

G. Brügger (Chur 1876, Beilage zum Programm der Kan-

tonsschule). Der zunächst mitgetheilte Zeitabschnitt umfasst

die Jahre von 1043— 1496, und berichtet von den uns

aus dieser Zeit überlieferten auffallenden und abnormen Er-

scheinungen im gesammten Naturleben. Sind wir auch in

Betreff meteorologischer Verhältnisse für diese entlegenen

Jahrhunderte nur auf solche chronistische Notizen angewiesen,

so ist gleichwohl ihr Werth ein zu augenfälliger, als dass

wir es nicht bedauerten, wie gegenwärtig fast nur Zahlen
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und nicht auch systematisch jene Thatsachen registrirt wer-

den, welche gerade diesen Zahlen Farbe leihen und daher

das Interesse an der Meteorologie nur steigern und ver-

breiten können. Sicher ist es nicht das E,ichtige, der ein-

seitigen, mechanischen Controllirung der Instrumente den

Blick in das gesammte Naturleben hintanzusetzen, und

darüber zu verlernen.

Entomologie.

Coleoptera. Beobachtungen über Tomicus Cem-

brae (den Borkenkäfer der Arve) in Bünden von Bischof-

Ehinger. (Mitth. der Schw. Ent. Ges. IV., p. 160, nebst

2 Tafeln.)

LepidOptera. Die Lepidopterenfauna des Stilfser

Joches von Dr. Wocke (im 53. Jahresbericht der Schles.

Gesellschaft für vaterl. Cultur; p. 157. Breslau 1876).

Wie die bisherigen Beobachtungen über die alpine Schmetter-

lingsfauna des Stelvio bereits dargethan haben, ist die-

selbe von derjenigen der Engadiner Alpen nicht zu trennen,

und begrüssen wir in diesem reichhaltigen Verzeichnisse einer

bekannten Autorität (185 Gross-, 146 Klein-Schmetterlinge),

das am P. ümbrail direct auf das kantonale Gebiet über-

greift, einen sehr werthvollen Beitrag zur Feststellung der

in der That überraschenden Arten-Eeichthums unserer hoch-

alpinen Schmetterlingswelt.

Neue Tineinen von H. Freij (Mittheilungen der

Schw. Ent. Ges. IV., p. 143.) Die Bünden betreffenden

Beobachtungen erscheinen wieder in der diesjährigen Spe-

cialarbeit des Verfassers über die Albula-Fauna.

Die Erziehung hochalpiner Euprepien, von

Demselben. (Ibid. p. 460.)
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Ferner gab derselbe vorläufige Mittheilungen über

die (in diesem Berichte erschienene) Lepidopterenfauna

des A 1 b u 1 a p a s s e s in Katter's Entomol. Nachrichten

(III. Jahrg., Nr. 1, 187 7) und in den Schw. Entom. Mit-

theilungen (IV. 1877.)

Orlhoptera. Die Verheerungen der Wander-

heuschrecke im s t s c h w e i z e i z e r i s c h e n E. h e i n-

ge biete von Prof. Chr. G. Brügger (Verband, der Allg.

Schweiz. Naturf. Gesellschaft zu Andermatt 1875). Die

Wanderheuschrecke (Pachytylus migratorius Fieh., nach Frey-

Gessner: P. cinerascens, siehe Mittheilungen der Schweiz.

Ent. Ges. IV., p. 452), deren Auftreten im Jahre 1875

so vielfach in Europa beobachtet worden ist, hat auch un-

seren Kanton in intensiverer Weise berührt, und zwar auf

Gebiet der Gemeinde Fläsch ; vereinzelte Exemplare sah

man überdiess noch in anderen Thälern. Der Verfasser gibt

eine ausführliche, anschauliche Darstellung der dortigen

Invasion und der zur erfolgreichen Bekämpfung des ge-

fährlichen Insectes unter seiner Anleitung ergriffenen Mass-

regeln.

Hymenoptera. Synoptische üeber sieht der

Stilpnoiden von Dr. Förster (Verhandlungen des Natur-

historischen Vereins der Preussischen Eheinlande. XXXIII.

Bonn 1876. p. 17). Die umfängHche Arbeit enthält unter

den zahlreichen, neu beschriebenen Arten mehrere Du-

zend Species aus unserem Kanton und besonders aus

dem Oberengadin.

Neue Schlupfwespen beschreibt Kriechhaumer

(Correspondenz-Blatt des Zoolog. Mineralog. Vereins in Regens-

burg. XXTX. 1875.) aus der C hur er Gegend: Ichneu-



161

mon rufigen.a uncl aries, sodann I. calosceli.s Wsra.

var. Zonal is.

lieber A n 1 lii d i u m s 1 r i g a 1 u m P a n z ui]c] contra c-

tum Ltr. von dems. (Ibid. p. 199.)

Külias.

'ag zu pag. XII.)

Apellationsrichter J. Muret Dr. jur.

Nachruf.'^)

Wenn der Unterzeicnnete dem am 10. Febr. 1. J. nach

langwieriger Krankheit im 78. Lebensjahr Verstorbenen ein

Wort des Andenkens widmet, geschieht es nicht nur um

eine Freundespflicht zu erfüllen, sondern auch um unsern Bo-

tanikern die Erinnerung an einen Forscher zurückzurufen,

welcher \vährend eines Zeitraumes von bereits vier Dezennien

der rätischen Flora stets seine besondere Aufmerksamkeit

und Liebe zuwandte. Finden wir doch seinen Namen bereits

in den 1839 von Moritzi (in den Schriften der Schweiz.

Naturf. Gesellschaft) publizirten ^, Pflanzen Graulüindens""

in ehrenvoller Weise erw^ähnt. Seither hat !Muret in oft

wiederholten Touren von seiner waadtländischen Heimath aus

unsere Thäler durchwandert und stets einen reichen Schatz

seltener Phanerogamen zur Bereicherung seines bedeutenden

Herbar's nach Hause gebracht.

Wie steht sie noch lebhaft in unserer Erinnerung die

würdige Gestalt in silbernen Haaren mit der lebhaften

=) Erst am Schlnsse des Druckes eing-eg-ang-en.
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Stentorstimme, im derben Touristenanzug, die grosse Bota-

nisirtrommel umgehängt, in der einen Hand den wuclitig

beschlagenen Bergstock, in der andern das gewaUige Grab-

messer, wie sie trotz ihrer Jahre fest und ungebeugt daher

schritt. Ebenso wird allen Botanikern, welche das Vergnügen

hatten, mit ihui an Excursionen Theil zu nehmen, seine

lebhafte, französische Art in frischem Gedächtnisse sein,

wie er von seinen beschwerlichen Fahrten, von seinen ge-

liebten Blumen, von seinen Opfern an Zeit und Mühe er-

zählte, um eine
^^
plante rare'^ zu erobern. In der That

kannte Müret unseren Kanton sehr genau, namentlich die

Gebiete des Albula_, Bernina, Stelvio und Sampuoir, und

wusste in Betreff der Standorte seltener und gesuchter

Alpinen genau Bescheid. Sein Lieblingsaufenthalt ' war das

Oberengadin, und von der j„Au^' aus, seinem Hauptquar-

tier, unternahm er x^usflüge nach den verschiedenen Rich-

tungen und Seitenthälern.

Es mag auffallen, dass unser Muret, dem sich in seinem

Heimathskanton eine so glänzende, öffentliche Laufbahn

darbot, sich mehr dem Privatleben und der Pflege der Scientia

amabilis zuwandte. Wie wir aus seinen gelegentlichen Mit-

theilungen auf gemeinschaftlichen Ausflügen in Bergün,

Münsterthal und Schieins erfuhren, war er 1798 in Aarau

geboren, wo sein Vater, dei berühmte Landammann und

Deputirte Muret, zur Zeit der Helvetik im Senate und ge-

setzgebenden Körper, eine hervorragende Rolle spielte. Nach-

dem der talentvolle Sohn die Academie seiner Vaterstadt

Lausanne absolvirt, bezog er die Universität Tübingen, wo

er als Doctor Juris promovirte, ging dann nach Paris, und

prakticirte zunächst in seiner Heimath mit Erfolg als Rechts-
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anwalt. Bald beriefen ihn seine Mitbürger zu den ersten

kantonalen Ehrenämter, er wurde nach der lleihe Mitglied,

dann Präsident des Grossen Käthes, sowie des Appellations-

gerichtes ; sein biederer Charakter, sein gesundes Urtheil,

seine warme Liebe für das allgemeine Wohl sowie seine

den oft schroffen Parteigegensätzen gegenüber waltende Mäs-

sigung hatten ihn immer mehr in der allgemeinen Achtung

gehüben und befestigt.

Mit dem Jahre 1862 gab er jedoch seine Staatsämter

sänmitlich auf, einerseits w^eil seine Gesundheit in Folge

der sitzenden Lebensweise zu leiden anfing, und anderseits

seine Umstände ihm eine sorgenlose, gesicherte Existenz

darb>ten; so warf er sich daher, durch Thomas, Pfarrer

Lere sehe u. A. noch besonders dazu aufgemuntert, mit

vollem Eifer und wahrer Leidenschaft auf die so geliebte

Botanik. In der b'-ndneriscfien Flora erinnern speziell die

Frimula Muretiana Mo ritz i (die später von Lagger

als Dinyana bezeichnete Hybride des Albula) sowie die

Ccntaicrea Mureti Jord. (die im ünterengadin verbreitete,

schon von Dekan Pool bemerkte Form der maculosa Lam.)

an seinen Namen. Ausserdem hat er in diesen Berichten

ein schätzenswerthes Verzeichniss bündnerischer Pflanzen

niedergelegt. (J.-B. VL, p. 236: Liste de plantes recueiUies

dans les Grisons et qui sont rares en Suisse.)

Leider trafen unseren achtungöw^erthen Freund am Abende

seines bewegten Lebens empfindliche Schläge, herbeigeführt

durch beträchtliche Verluste während des deutsch-französischen

Krieges. Er sah sich daher genöthigt, sein Herbarium, das

er seiner Vaterstadt als Geschenk bestimmt hatte, an die-
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selbe zu veräusserii. Dort steht es, eine Zierde des kanto-

nalen Museums, und ein beredtes Denkmal des rastlosen

Sammlers.

Seine Freunde in Bünden, die ihn als den Ihrigen an-

sehen konnten, mögen dem biederen Manne, den es so

oft nach unseren Bergen hinzog, noch lange ein freundliches

Andenken bewahren.

ScJileins, im März 1877.

P. J. Andeer, Pfarrer.



Systematische TJehersiclit

über die Mittheiluugeii in den Heften XI—XX des

Jahresberichtes,

sowie in der 1874 herausgegebenen Festschrift:

„Natnrgeschichtliche Beiträge znr Kenntniss der Um-

gebnngen von Chnr".

Anni. Die Originalanfsätze sind mit gewöhnlicher
Schritt, die alljährlich unter der Rubrik i< Literatur» angege-

benen Schriften und Beiträge zAir Landeskunde mit Petit, die

Notizen aus der Naturchronik (als Anhang der Meteorolog. Jahres-

übersichten in den Heften XIV—XX) ebenfalls mit Petitschrift

nebst vorgesetztem ''' aufgeführt. Die römischen Zahlen bezeichnen

die Nummern des Jahresberichtes, die arabischen die Seitenzahl.

Abkürzungen

:

J.-B. = Jahresbericht,

M. Ü. = Meteorologische Uebersicht,

F. S. = Festschrift.



166

Stat. Bureau.
Schreiber

:

Stat. Bureau.

S(at. Bureau:
Tlieobald:

Planta

:

Siedamyrotzky

Manul
Coaz

:

Brügger:

Salis

:

Husemann

Husemann
Husemann

:

Planta

:

Kaiser

:

Picard

:

Lorenz :

Lorenz :

Heft, Seite.

Wisseiiscliaftliclie MitMluiiEeii.

Allgemeine Landeskunde.

1. Verschiedenes.

Civilstands-Statistik für Bünden 1869

Graubündens EinA\ohner nach ihren ßerufsarten

Gletscheroberflächen, Flusslängen und Seen in

Bünden

2. Landwirthschaft, Forst- und .fagdwcsen.

Statistik der Bündnerischen Alpen
Bodenverhältnisse Graubündens in Bezug auf

Pflanzenwuchs und Alpenwirthschaft

Die Nollaschiefer in ihrer landwirthschaftliehen

Bedeutung
Salzgehalt Bündnerischer Heusorten
^^ Früher Blust (XIV. 187.)

-^Kartottelkrankheit (XIV. 187.)

Jagd und Wild in Bünden
Die Churer Stadtwaldungen

5. Berg- und Wasserbau.

Der Bergbau in den X Gerichten und

der Herrschaft Rhäzüns 1588—1618
i
Verbauung des Glenners und der Nolla

4. Chemie.

Chemische Untersuchung einiger Eisen-

erze von Ferrera

Ueber das neue Alcaloid Cytisin
Haltbare Füllung der Eisensäuerlinge

Chemische Untersuchung der Iva (Achillea

moschata)
Analyse des Rheinschlarams (Vide auch Planta

:

Nollaschiefer sub. 2.)

Analyse einer Thonschichte bei Chur

a. Medicin.

Historisch -Medicinische Skizzen aus

Graubiinden (Epideniieen, Oetlentliches

Medicinalwesen.)

Medic.-Statistische Notizen aus Bünden

mit besonderer Rücksicht auf Lungen-

I Schwindsucht

XVIII
XVIII

XII

XIII

XII

XVIII
XVI

XII
XV

XI
XVI

XVII

XIV
XIX

XV

XIX
XV

XIV

82
83

72

224

72

105

128

80
147

XX



167

Kaiser:
ßoner:
Luthcig

:

Maller:

Lorenz

Andeer

Tschmlij:

Tschudij

:

Sererhurd:
Oseiihri'mgen

i Statistik des Irrenwesens in Bünden
j

I

Medicin. Statistik von Klosters
j

:
SanitJltsverhältnisse des Ober-Eno:adiiis

i
Verbreitung der Tuberculose in Bünden I

I

lieber an der neuen Scliynstrasse bei
|

I

Tiefenkasten vorgefundene Menschen-

j

knocken
j

1

Beitrag- zum eraniologischen Studium
i Geschichtliches über die Jva-Pflanze

Topographie.

1. Topographisches und Orogrnphisches.

Der Kanton Graubünden
Graubünden und Vcltlin

Einfalte Delineation gemeiner dreier Bünde
Aus dem Bündnerlande, Wanderstudien

i>f«//^r-]f i?//?»r/m?; Höhenverhältnisse der Kurorte und Postrouten
Memiold

.

Jecmin

:

Studer:

Michelet

:

Caviezel:

Buxton

:

Curöu. Maglioni:
Bruppacher

:

Cordier:
Lech ner

:

Weilenmann

:

Walker:
Güssfeld

:

Rothschild:
Weilenmann

:

Tuckett

:

Güssfeld:
Wachtier:

Lechner:
Marchioli:

Ruthner:
Osenhrihjgen

:

Gladbach :

Coaz

:

Hoffmann

:

Ulrich:

Phster:
Heer:

Höhenangaben von Routen und Kurorten
Burgen und Schlösser in alt fry Rätia
Das rhätische Hochgebirge

Das Ober-Engadin
Das Ober-Engadin
Bernina
Bernina-Gruppe
Piz Bernina
Le massif du ßernina
Piz Languard und Berninagruppe
Piz Roseg
Piz Roseg

j

Piz Roseg
! Piz Roseg
Cresta güzza
Cresta agiuza, Pizzo di Verona
M. della Disgrazia und Fuorcla da Roseg
Muot da Palü

II

Das Thal Bergell
Poschiavo, geograph.-statist.

Zur Kenntniss des osträtischen Gebirges
Unter-Engadin
Der Unterengadiner Baustyl
Silvi-ettagebirge

Besteigungen im Silvretta-Gebiet
Silvretta-Pass
* Silvrettatour im Winter (XV. 83.)

I

Der Schwarzkopf im Vernelathal

i

Piz Linard

Heft.

XX
XVI
XVIII
XIX

XIV
XIX
XIV

Seite.

XI
XIV
XVI
XIII
XVIII
XX
XVI
XIV

XIV
XX
XII

XVIII
XVIII
XX
XI
XI
XIII
XV
XIX
XV

XVIII
XVIII
XV

XI
XV

XV
XVIII
xni
XII
XV
XI

XX
XU



168



169



170

Nachträgliches zum Brigelser Gebirg

Der Kistenpass und seine Umgebung
Geologisch-mineralogisches vom Crispalt

Zur Geologie von Tavetsch
Geologie von Ragaz-Pfäfers
Zur Erhaltung erratischer Blöcke
Erratisches im Rheingebiet

I

Gipfelgesteine

1

Verwitterung im Hochgebirge

I

Die Exhalationen von Kohlensäure bei Tarasp
l| Die Mottetten von Schuls-Tarasp

I
Fortwährende Erderschütterung in Mühlen

j! -Erdstösse (XV 81, XVI 150, XVII 114, XVIII
76, XIX 59, XX 98.)

Felsstürze (XIV 187, XV 81.)

* Rufen (XIV 186, XV 80, XVI 130, XVIII 76,

XIX 58.)

Ueber den Helvetan
Anatas von Tavetsch
Bündnerische Mineralien
Mineralien aus dem Oberlande
Baryt von Tavetsch

Meteorologie und Klimatologie.

I Natur-Chronik der Rätischen Alpen I.

Ueber Veränderung des Alpenclimas

Jahreslibersicht der Meteorolog. Beob-

achtungen in Bünden 1864— 1866

Dieselben 1867 nebst periodischen Er-

scheinungen und Naturereignissen

Dieselben ebenso 1868

1869

„ 1870, 1871

„ 1872

„ 1873

,

« . 1874

!

1. Meteorologisclie Stationen

j

(theils einzeln, theils in den Jahresübersichten).

;Alveneu-Bad, Meteorologische Be-

j

obachtungen 1856/57

I

Beobachtungen, 1870, 71 (M. Ü.)

jArdez, Met. Beob. 1873, 74 (M. Ü.)

I

Schloss B a 1 d e n s t e i n, Temperatur-

i

Beob. 1858/59

Heft.

XIV
XIV
XV

XVIII
XV
XIV
XIX
XV
XV
XIII
XX
XIV

XIII
XII
XIII
XVIII
XV

XX
XV

XIII

XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

XIII

XI



171



172

1



Candrian

.

Felix

:

Huonder

:

»

LeJly:

Enderlm

:

Georgy

:

Lardelli:

Aliesch

:

Rizaporta

Web:

Aporta:

MaUoth :

Meisser

:

/. R:

Tramer :

»

Eschmann:

Andeer

:

Peer

:

Cariezel

:

Bilhüiller:

Stejfani:

Crottogini

Meuli:

jSt. Moritz, Meteorol. Beob. ISöG bis

|!
1805

IINufenon. Temperaturmittel 1843 bis

j!
184G

I

Peist, Meteorol. Beob. 1857, 1858
Platta, Meteorol. Beob. 1859—1863
Platta, Dieselben 1864—74 (M. Ü.).

Pontresina, (St. Spiert) Meteorol.

Beob. 1856 und 1857

(Laret) 1858/59

Pontresina. Meteorol. Beob. 1873,

74 (M. Ü.).

P i z - L a n g u a r (i - P n t r e s i n a, vergl. Tem-
peraturbeob.

Poschiavo Meteorol. Beob. 1858/59
1860/61

IPräz. 1870. 71 (M. Ü.).

;

Pt e i c h e n a ii, Meteorol. Beob. 1863
Pteichenau, Dieselben 1864—74(M. Ü.)
Remüs, Meteorol. Beob. 1864—68

(M. Ü.).

S a m n a u n - C m p a t s eil , Meteorol.

Beob. 1857 und 1858
Savien-Platz. 1871, 72 (M. Ü).

; Savognino, Meteorol. Beob. 1857 bis

;
1860

Scanfs, Meteorol. Beob. 1857—1865
Dieselben 1866
Dieselben 1867—74 (M. Ü.).
Scesaplana-Calanda

I Temperatuibeob.

'Schieins. 1872—74 (M. Ü.).

Schul s, 1869—71 (M. Ü.).

S i 1 s - M a r i a . Meteorol . Beob.
! bis 1863
Dieselben 1864—74 (M. Ü.).
Stündl. F>eob. daselbst
Stüiidl. Barometerbeobachtungen daselbst

!
Normalteniperaturen von Sils

iSoglio, Meteorol. Beob. 1861
und Sp lügen, Meteorol. Beob. 1864—74

(M. Ü.).

Zürich, vergl.

1856

Ilelt.

XII

XII
XI
XI

XII

XII

XI
XI

XI

XI

XI
XI
XII

XII

XII

XII
XII
XIX
XII

19



174



175



176

Killtos

:

Hasse

:

Lippert :

mthby:
Yeo:
Dittrich

:

Ker:
Nkati:

Planta

:

Husemann

Valerlo:

Sigmund

:

Flugi:
Locher

:

Jaccoiul

:

Husemann

:

x>

Strambio

:

Geinitz

:

Diiffy:

Biermann

:

Bäder

:

Sondereqqer
BoUeij:

Veracfuth

:

Sonntagspost:
'

Planta u. Geroniml
Meyer-Ahrens: \

Weber

:

I

Husemann: >

Flanta

:

:

Kind

:

Husem. u. Lorez
Husemann

:

Corai:

Kellenb. u. Hus.

Husemann

:

Tarasp, seine Quellen und Bäder
Die Heilquellen und Bäder von Tarasp 111. Aufl.*)

Der Kurgast in Tarasp- Schuls*'*)

Tarasp
Bad und Kurhaus Tarasp
Tarasp and its mineral Waters
On Tarasp

^

Tarasp-Schuls
The waters of Tarasp
Notices sur les Eaux de Tarasp
Literatur über Tarasp

Chemische Untersuchung der Schulser

Schwefelquelle
Chemisehe Untersuchung der Quellen von Tarasp
Der neue Eisensäuerling von Tarasp
Ursus- und Bade quelle von Tarasp
Le terme di St-Moritz
Der Hochalpencurort St. Moritz
Einst und jetzt zu St. Moritz
St. Moritz
La Station niedicale de St-Maurice

;

St. Moritz und seine Eisensäuerlinge
]

Die Heilquellen und Bäder von St. Moritz
II clima e le aque di San Mauritzio !

Physiologischer Einfluss der St. Moritzer Höhen-
lage

St. Moritz als Luftkurort
Clima und Quellen des Oberengadins
Fideris
Fideris

Analyse der Quelle von Fideris
Bad Fideris

Der alcalisch-muriatische Eisensäuerling von
Fideris***)

j

St. Bernhardin
Die Heilquelle von St. Bernhardin
Rothenbrunnen und St. Bernhardin
Alveneu, Tiefenkasten und Solis-^-**'*)

Luftkurort und Schwefelbad Serneus
Die Heilquellen von Passugg

n V ^ V

Les eaux de Passugg
Quelle von ^eu-Belvedra (1)

Der neue Belvedra-Eisensäuerling (II)

Neu-Belvedra (II)

Analyse der Sassalquellen bei Chur

V) ri )•) n r>
'

Der Eisen-Natron-Säuerling von Castiel

Die Mineralquelle von Pignieu

Chemische Untersuchung der warmen
Mineralquelle in Vals

Heft.

XI
XY
XV
XI
XII
XV
XV
XVI
XIX
XX

XVIII

XI
XVIII
XVIII
XIX
XI
XI
XIII
XIV
XVIII
XVIIP
XIX
XX

XIV
XV
XIX
XII
XII
XV

XVIII

XIX
XV
XVI
XVIII
XIII
XX
XII
F. S.

XIV
XVI
XVIII
F. S.

XVII
F. S.

XIV
XVII

XVIII

*) Bis 1877 in VIII. Auflage.
**) 1877 in zweiter Auflage.

*=*'*) Ebenso.
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